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Adolf Ledebur
un liaben sieli die Schatten des Todes 

auch iiber das Auge des Mannes 
gebreitet, der schon seit langem ein Stolz 
der deutschen Eisenhiittenleute war. Mit 
dem Heimgang des Geheimen B ergrats Adolf 
Ledebur ist zu- 
gleich derletzte 
Stern des Drei- 
gestirns erlo- 
schen, das die 
Namen Ledebur,

W inkler und 
Weifibach in 

sieli vereinigte 
und in den letz- 
ten Jalirzelm- 
ten des venvi- 
chenenJalirhun- 
derts den alten 
Glanz der Frei- 
bergerBergaka- 
demie‘leuehtend 
erliielt.

Im Jalire 1837 
zu Blankenburg 
im Herzogtuni 
Brauriśchweig 

geboren, genofl 
Ledebur vonsei- 
nem E in tritt in 
das scliulpflicli-

tige A lter an den Scliulunterriclit in seiner 
Heirnat und yęrliefi 17 Jalire a lt die 
Prim a des dortigen Gymnasiums. Naeh- 
deni er sieli noeli ein Jfdir lang durcli P rivat- 
unterrielit in M atheinatik, Maseliinen-

zeielinen und 
Naturwissen- 

sehaftfortgebil- 
dethatte,erliielt 
er auf seinen 
W unseli, sieli 

ais Eisen- 
liiittenmann dem 
Staatsdienstezu 
widmen, von der 

llerzoglichen 
Regierung den 
A uftrag, seinen 
Lelirkursus auf 
dem damals tis- 
kalischen Eisen- 
werk Zorge am 
Harz zu begin- 
lion, \vo mit der 

olgoutliclien 
lirnktisr.luniAns* 
blldung dos Bit'- 
ven glelchzolHg 
eine yollst.fliułl- 
geUnterwoimuig 
in der Eisen-

1
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hiittenkunde verbunden war. Nach zuriickge- 
legter praktischer Lelirzeit besuchte er zur Er- 
werbung der theoretisch-wissenschaftlichen Aus- 
bildung das Collegium Carolinum zu Braun- 
schweig. Neben dem Studium der ubrigen fiir 
den Eisenlńittenmann erforderlichen Hilfswissen- 
schaften interessierten ihn hier besonders die 
Vortriige des Professors Dr. J . Otto iiber Che
mie und die Arbeiten in dessen Laboratorium, 
denen er seine ganze freie Zeit widmete. 
Nachdem er noch eine oifentliche Belobung fiir 
eine grofiere chemische Arbeit erhalten hatte, 
verlieC er das Carolinum und ging wieder nach 
den Eisenwerken des Harz es, um die Yerwal- 
tungsgeschafte zu erlernen und sich auf die 
Staatsbeamtenpriifung vorzubereiten. Im Jahre 
1862 legte er das Staatsexamen ab, verliefi 
dann aber sofort den Staatsdienst, w o seine 
Fortbiklung iminer nur eine einseitige geblieben 
w&re, und nahm auf dem durch seine Leistungen 
in der EisengieBerei bekannten Graflich-Stol- 
bergschen Eisenwerke zu Jlsenburg eine Stellung 
ais Assistent fiir den Hocliofen- und GieBerei- 
betrieb an. Nach siebenjahrigem Aufenthalt in 
Jlsenburg, wo er auch seine spatere Gemahlin, 
die Tochter seines Chefs, des Oberhiitteninspektors 
Schott, kennen lernte, folgte er im Jahre  1869 
einer an ihn ergangenen Aufforderung zur Ueber- 
nahme der Leitung der Berliner EisengieBerei 
von Schwartzkopff. Miflliche dienstliche Yer- 
lUlltnisse veranlafiten ihn, nach zweijahriger 
Wirksamkeit die Berliner Stellung aufzugeben 
und im Friihjahr 1871 ais Hiittenbeamter bei 
dem damals Graflich-Einsiedelschen W erke Gro- 
ditz einzutrcten, um zunachst ais Assistent, 
spater ais Betriebschef des Hocliofen- und Eisen- 
gieBereibetriebes ta tig  zu sein.

W ie er in einem selbst verfaflten Lebenslauf sagt, 
war er seit seiner Studienzeit mit besonderer Yor- 
liebe bemiiht gewesen, Vorkommnisse der Praxis 
wissenschaftlich zu begrunden, ' hieraus neue 
Scliliisse zu ziehen und auf solche W eise Theorie 
und Praxis in moglichst nutzbringender W eise 
zu Tereinigen. „DaB ich in der gliicklichen 
Lage w ar, ais Gruudstein wissenschaftliclier 
Forschung eine langere praktische Erfahrung 
und ais Priifst.ein fiir gegebene Schliisse den 
tatsachlichen Yersuch benutzen zu konnen, 
glaube ich den giinstigen Erfolg meiner literari- 
sclien Arbeiten danken zu miissen.Ł Diese Er- 
folge seiner ersten Veroft'ent.lichungen hatteu 
auch im Jahre  1875 die Aufmerksainkeit des 
damaligen Rektors der Bergakademie in Freiberg 
Dr. Gustav Zeuner auf ihn gelenkt und seine Be- 
rufung ais Professor der Eisenhiittenkunde dorthin 
zur Folgę. H ier hat Ledebur ais Professor der 
Eisenhiittenkunde, Salinenkunde und mechanisch- 
metallurgischen Technologie bis an sein Lebens- 
ende aufierst segensreicli gewirkt und hat sein 
Scliaffen auch vielfach iiuBerc Anerkennung ge-

funden. E r w ar Komtur II. Klasse des Konigl. 
Sachs. Albrechtsordens, R itter I. Klasse des 
Konigl. Sachs. Verdienstordens, Kommandeur des 
Kaiserl. Japan. Ordens des heiligen Schatzes 
und des Kaiserl. Russ. St. Stanislausordens 
II. Klasse; seit Einfiihrung des W ahlrektorates 
ist er zweimal zum Rektor der Bergakademie 
gewahlt worden.

Die letzte Zeit seines arbeitsreichen Lebens 
war durch Krankheit getriibt, die sich dann derart 
verschliramerte, dafi er nur notgedrungen seiner 
gewohnten Tatigkeit entsagen und in den Rulie- 
stand treten muBte; im Februar dieses Jahres 
hielt er seine letzte Vorlesung. Sein Lebens- 
abend, der ihm die erhoffte Genesung nicht mehr 
bringen sollte, w ar nur von kurzer Dauer. Am 
Abend des 1. Juni schloB er die Augen fur 
immer, nachdem seinem Tode Tage schweren 
Leidens vorangegangen waren. Die Beisetzung 
der sterblichen Ueberreste des Verblichenen ge- 
staltete sich zu einer imposanten Kuudgebung 
der T rauer. Aus aller W elt waren Kranzspenden 
eingelaufen; der akademische Senat, V ertreter 
der Schwesterliochschulen, der Regierung, der 
Berg- und Hiittenbehorde, viele ehemalige Schuler 
des allseitig beliebten Meisters, die Studierenden 
der Bergakademio, gaben dem Heimgegangenen 
das Ehrengeleit zur letzten Schicht. —

Es ist nicht moglich, auf so engem Raume der un- 
verganglichen Verdienste zu gedenken, die sich der 
Yerewigte ais praktischer Ingenieur, alsForscher, 
L ehrer und Schriftsteller erworben hat, zu schil- 
dern, wie stark  sich sein Einflufi auf denAusbau 
und die Verbreitung des von ihm ver treten en 
Zweiges der teclmischen W issenschaft geltend 
gemacht, hat. Ais Ergebnis seines schriftstelle- 
rischen W irkens sind besonders zu nennen: „Das 
Lelirbuch der meclianisch-metallurgischen Tech
nologie", • „Die M etallverarbeitung auf chemisch- 
physikalischem W ege“, „Die Verarbeitung des 
Holzes auf mechanischem W ege“, „Das Roheisen“, 
„Leitfaden fiir Eisenhiitten-Laboratorien“ , „Das 
Handbuch der Eisen- und StahlgieBerei“, „DieGas- 
feuerungen fiir metallurgische Zwecke“ und end- 
lich „Das Handbuch der Eisenhiittenkunde". 
Seit Begrundung dieser Zeitschrift ist kein Jahr- 
gang von „Stahl und E isen“ in die W elt hinaus- 
gegangen, der nicht eine grofiere Anzalil wert,- 
voller und bedeutender Beitrage Ledeburs aus 
allen Gebieten des Eisenhiittenwesens aufweist 
denn zu allen wichtigen Problemen der chemischen 
Eisenuntersuchung, des chemischen Verlaufs der 
yerschiedenen Prozesse, insbesondere der ver- 
schiedenen Kohlenstofformen im Eisen usw. hat 
er Stellung genommen und in allen diesen Fragen 
im Lauf der Jahre den Ruf einer A utoritat erlangt. 
So hat sich der Verstorbene auch ais treuer 
M itarbeiter von „Stahl und E isen“ bewahrt. 
„In hoher und ungeteilter Anerkennung seiner 
Yerdienste um die wissenschaftlichen Fortschritte
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der deutschen Eisenindustrie", so heiflt es in 
dem Bericlit der letzten Hauptversammlung, hat. 
ilm der Verein zu seinein Ehrenmitglied ernannt 
und seinen tiefgefiihlten Dank ausgesprochen. 
Das Uufiere Zeichen dieser Anerkennung sollte 
jedocli nicht mehr sein Auge erfreuen; ais die 
kiinstlerisch ausgefiihrte Ehrenurkunde fertig- 
gestellt war und an ilm abgesandt wurde, stand 
bereits der Todesengel hinter seinem Lager.

Miissen wir uns auch, seiner Schopfungen 
gedenkend, Beschriinkung auferlegen, so gebiihrt 
docli dem in die verschiedensten Sprachen iiber- 
setzten Hauptwerk seines Lebens, seiner „Eisen- 
hiittenkunde“ , an dieser Stelle eine allgemeinere 
W iirdigung, denn dieses Buch legt Zeugnis 
davon ab, wie sich auch der sprode Stoff unter 
der Hand eines Meisters zum Kunstwerk formen 
lilfit. Die iiberaus durchsichtige Einteilung des 
Stoffes, die mit der Knappheit verbundene Klar- 
heit des Ausdruckes stempeln das W erk nicht 
allein zu einem yollendeten Lehr- und Handbuch 
fiir den stiulierenden und forschenden Eisen- 
liiitteńmann, sondern geben ihm nach Form und 
Inhalt die Bedeutung eines klassischen W erkes 
technischen Schriftstellertums. W as diesesMeister- 
werk so wertvoll macht, is t nicht nur die Summę 
des dort niedergelegten Sammlerfleifies, die un- 
bedingte Yerlilssigkcit des Zahlenmaterials, es 
ist vor allem die kiinstlerische A rt, wie hier 
das gewaltige M ateriał verarbeitet und in weit- 
scliauendem Blick in die Gesamtheit des viel- 
gestaltigen Arbeitsgebietes alles, auch das Un- 
bedeutende, an den richtigen P la tz  gestellt ist, 
die weise Beschr!i.nkung in der Auswahl des 
Stoffes, die Sichtung des W esentlichen vom Un- 
wesentlichen und nicht zuletzt das Yermogen, 
selbst die verwickeltsten Dinge mit wenigen 
und einfachen W orten darzulegen. Jeder, 
der Gelegenheit nahin, dieses Buch Seite fiir 
Seite durchzuarbeiten, wird sich immer wieder 
davon iiberzeugt haben und oftmals freudig iiber- 
rascht gewesen sein, wenn es Auskunft gab 
iiber wichtige Dinge, die man vergeblich in der 
weit zerstreuten L itera tu r gesucht hfitte. Kein 
W under, daB ein solches W erk unter den Fach- 
genossen allgemeine Verbreitung gefunden hat 
und weder in dem Biicherschatz des gereiften 
Ingenieurs noch des jungen Akademikers fehlt.

W ie das geschriebene W ort, so war auch 
sein Y ortrag ituflerlich einfach, aber seinem 
Inhalte nach immer eindrucksvoll und fesselnd. 
Allen, die zu seinen Fiifien gesessen haben, 
wird immer die Meisterschaft seiner Rede im 
Geilachtnis bleiben, die zwar leise eben den Raum 
des Horsaals ausfiillend, und frei von rhetori- 
scliem Schwung war, aber ohne Stocken in wolil- 
geformten Satzen dahinflofl, immer anschaulich, 
deutlich und kurz.

Gleichwie man die E igenart des Kiinst- 
lers an seinen Scliopfungen zu erkennen ver-

mag, so spiegelt sich auch in dem gesprochenen 
und geschriebenen W ort dieses Mannes eine ab- 
geschlossene, achtunggebietende Personliclikeit. 
Mit scharfem Blick lag sein Auge auf den 
Dingen und Mensclien, mit denen er zu tun 
hatte. Den Grundzug seines Charakters, der 
allem Aufdringlichen, Aufgeblasenen und Ober- 
flilclilichen abhold war, bildet.en Festigkeit, Offen- 
heit und Gereclitigkeit. W iewohl daher ein 
treffendes und zuweilen mit einem Tropfen sar- 
kastischenHumors durchmischtes W ort Schwitchen 
und Halbheit zu kennzeichnen vermochte, so war 
doch der Hauptzug seines W esens Freundlich- 
keit und Entgegenkommen. Und wie er volles 
Verstiindnis fiir die Unbeholfenheit des Anfangers 
zeigte, so erfreute ilm jede vollkommene und 
tiichtige Leistung, der er seine Anerkennung 
nie versagte. Treu und hilfbereit w ar er gegen 
alle, die sich bewahrten. Gegen sich selbst
streng und gewissenhaft, iiberliefi er lieber
andern das W ort und achtete er fremde Meinung. 
Ganz durchdrungen von wissenschaftlichem
Streben, bei dem er jedoch nicht gern ais Ge- 
lehrter gelten mochte, war fast der ganze Tag 
seinem Beruf und seinen Schiilern gewidmet. 
Der Verstorbene w ar ein schlichter, anspruchs- 
loser und ernster Mann, der im gesellschaft- 
lichen Leben wenig hervortra t, aber unter seinen 
Schiilern und in seinem Heim frohlich und auf- 
geriluint war.

Alle diese seine Eigenschaften ais Lehrer 
und Mensch haben ihm bei seinen Schiilern treue 
Anhitngliclikeit und aufrichtige Verehrung ein- 
getragen. Durch die immer grofier werdemle 
Zahl seiner Schiller im Verein mit seinen Ver- 
offentlichungen wurde der Name Ledebur in die 
W elt hinausgetragen, selbst in die entlegensten 
W inkel der E rde, wo Eisen und Stahl be- 
re ite t wird.

Trauernd stehen wir vor der Liicke, die 
der Tod gerissen hat und die uns wohl eine
W eile ratlos macht, sie gleichwertig auszufiillen; 
denn wieviel gegenwartiges und tiefgriindiges 
W issen, wieviel praktische Erfahrung, wieviel 
schopferische und fruchtbare K raft wurde zu
Grabę g e trag en !

Aber all das Personliche, seine glanzenden 
Vorziige ais Mensch, bleiben am wertvollsten 
fiir die, die ilm kannten und beklagen. Sie
treten zuriick und miissen verblassen im Laufe 
der Zeit, die im Leben der Technik liinfliegt 
wie die W olken vor der Sonne. Das geistig- 
geschichtliche Leben kennt nur iminanente Krafte, 
die sich auslosen und trciben, urn zu dauern
und sich zu verlieren. W as daher in all 
diesem Wechsel bleibt, das sind die W irkungen, 
die von ihm ausgegangen sind und dauern 
werden, solange der Mensch das Eisen reckt. 
Uns aber -wird sein Andenken unvergefilich 
sein.
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Franz J.
A m 7. Juni d. J .  wurde das Mitglied des 

-**■ Vorstandes der Rheinischen Stahlwerke, 
D irektor F r a n z  J .  M u lle r  in Meiderich, bei 
einer W agenfahrt durch einen Ungliicksfall jah 
und unverm ittelt aus diesem Dasein abberufen. 
Der Yerstorbene wurde am 6 . Juni 1863 in Soera- 
baja auf der Insel Jav a  geboren. Nacli dem 
Tode seines Yaters siedelte er im 7. Lebensjalire 
mit seiner Familie nach Koln a. Rh. iiber, be- 
suchte dort das Apostel-Gymnasium und bestand 
1882 an derselben Anstalt sein Abiturienten- 
examen. Dann bezog er die Technische Hoch- 
schule zu Karlsruhe in Baden, uin sieli wahrend 
einer dreijahrigen Stu- 
dienzeit fur seinen Beruf 
vorzubilden, und erhielt 
1885 seine erste Stelle 
ais Ingenieur bei der 
lieutigen Union in Essen, 
lin folgenden Jahre  kam 
er zur Gutehoftnungs- 
hiitte nach S terk rade , 
wo er zuerst im Ma- 
schinenbau und spater 
im Bruckenbau ta tig  
war, bis er 1888 ais Kon- 
strukteur in die Dienste 
des Bochumer Vereins 
tra t. In diesem W irkungs- 
kreise, dem er langere 
Zeit hindurch angehorte, 
fand Muller Gelegenheit, 
seine groBen Kenntnisse 
bei verschiedenen umfang- 
reichen Neueinrichtungen 
in hervorragendem Mafie 
zu yerwerten und die besondere Aufmerksainkeit 
seiner Fachgenossen auf sieli zu lenken. Die 
Folgę davon war, daB der technische Leiter der 
Rheinischen Stahlwerke, Hr. Otto Helmholtz, der 
Muller in Bochum kennen gelernt hatte, diesem im 
Jahre  1896 den Posten eines Oberingenieurs auf 
den genannten W erken iibertrug. Hier fiel ilim 
die wichtige Aufgabe zu, die Piane fiir das neue 
Stahlwerk und die neuen W alzwerke zu entwerfen, 
an dereń Bau er dann ebenfalls bedeutenden Anteil 
nalim. Ais Helmholtz sieben Jahre  spater sein 
Amt ais D irektor der Rheinischen Stahlwerke 
niederlegte, erwahlte der Aufsichtsrat Muller 
zu seinem Nachfolger. Kurz vorher hatte letz- 
terer eine viermonatige Reise durch die Ver- 
einigten Staaten unternommen, um sich von den 
Fortschritten in der dortigen Eisen- und Stahl- 
industrie zu unterrichten. Die dabei gewonnenen 
Kenntnisse konnte Muller nicht nur bei weiteren 
Neubauten auf den Rheinischen Stahlwerken mit 
Erfolg verwerten, sondern er wuBte auch wahrend 
seiner leider nur dreijahrigen Tatigkeit ais tech-

Muller f .
nischer Leiter dieses grofien Unternehmens sich 
wesentliche und bleibende Verdienste um dessen 
ganze Entwicklung zu erwerben. Die Grund- 
lage seines W irkens bildete sein uinfassendes 
allgemeines und besonderes Wissen auf dem Ge- 
biete der modernen Technik. Dieser Vorzug 
maclite ihn auch im Vorstande und in verschie- 
denen Kommissionen des Stahlwerks-Verbandes, 
an dessen Grundung er regen Anteil genommen 
hatte, zu einem aufierordentlich geschatzten Mit- 
arbeiter. Daneben bekleidete er seit langeu 
Jahren im Bezirksverein deutscher Ingenieure 
an der niederen Ruhr das Anit des Schriftfiihrers 

und gehorte ferner dpin 
Stadtverordneten - Kol- 

legium von Meiderich 
und spater, nachdem diese 
S tadt nach Duisburg ein- 
gemeindet worden war, 
der erw eiterten Korper- 
scliaft ais Stadtverordne- 
ter an; vor allein beklagt 
auch der Yerein deutscher 
Eisenhuttenleute bei sei
nem Heimgange don Ver- 
lust eines eifrigen Vor- 
standsmitgliedes. Franz 
Muller war bei aller Be- 
scheidenheitseinesWesens 
ein M ann, der fur das 
eiumal ais richtig Er- 
kannte mit voller Ueber- 
zeugung ein trat, und be- 
liebt bei jedem, der ihn 
personlich kennen lernen 
durfte. Besonders her- 

vorgehoben zu werden verdient das gute Ver- 
haltnis, in dem der Verstorbene zu den Beamten 
und Arbeitern der Rheinischen Stahlwerke stand. 
Das gelangte nicht nur in schonster W eise durch 
die innige Teilnahine zum Ausdruck, die ihm die 
anwesenden Arbeiter bei der Trauerfeier am Grabę 
erwiesen, es zeigte sich auch in den scliier un- 
zahligen Kranzspenden, die — von den Arbeitern 
des W erkes aus eigenem Antriebe gestiftet — 
dem Leiclienzuge vorangetragen wurden. Ein 
hervorstechender Zug in dem Charakter Franz 
J . Miillers war ferner das innige Band, das ihn 
in gemeinsamer Hauslichkeit mit seiner M utter 
und seinen Schwestern verkniipfte; bildete docli 
die Pflege dieses herzlichen Verkehrs mit den 
Seinen eine der Hauptaufgaben, denen er seine 
freie Zeit gern und freudig widmete. DaB er 
aus einem Leben, dessen bisheriger Verlauf fiir 
die Zukunft zu den groBten Hoffnungen be- 
rechtigte, so plotzlich hinweggerissen wurde, 
laBt alle, die ihm nahestanden, sein Scheiden 
doppelt schmerzlich empfinden.
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Eduard Blass f .
A  m Abend (les 29. Mai entschlief sanft das 

langjahrige Mitglied des Yorstandes des 
Vereins deutsclier Eisenhiittenleute Ingenieur 
E d u a r d  B la s s .

Der Verstorbene wurde am 18. Juli 1837 in 
Osnabriick geboren. Seine teehnische Ausbildung 
erhielt er auf dem Poły technikum zu Hannover; 
nach ihrer Yollendung w ar er zunitchst mehrere 
Jahre  auf grofieren W erken zum Bau fur Schiffs- 
maschinen in England ta tig , griindete dann an- 
fangs der 6 0 er Jalire die Baroper Maschinen- 
fabrik und leitete sie, 
bis er im Jahre  1866 
ais technischer D irektor 
der Essener Mascliinen- 
fabrik, einem Teil der 
jetzigenU nion inEssen, 
angestellt wurde. 1869 
t.rat er in die Dienste 
des bekannten D r.
S t r o u s b e r g ,  indem er 
ais Naohfolger von De
nis Betz dieLeitung der 
Dortmunder Hiitte iiber- 
nahm. Diese bestand, 
ais Dr. Strousberg sie 
im Jahre 1867 von 
Gustav Arndt & Co. 
kaufte, wesentlich nur 
aus ziemlich veralteten 
Puddel- und W alzwer- 
ken fiir Herstellung von 
Profil- u. Handelseisen.
Sie war von Blass’ Vor- 
ganger ausgedehnt wor- 
den durch Errichtung 
eines neuen Puddelwerks 
und einer Raderfabrik. Blass projektierte nach 
Ideen seines genialen Auftraggebers eine Anlage von 
einer Ausdehnung und Mannigfaltigkeit, wie sie 
in Deutschland, aus einem GuG hergestellt, bisher 
nicht bekannt war. Die Hiitte w ar zu erganzen 
durch einHochofenwerk, Bessemerstahl-, Hainmer- 
und W alzwerke, Bandagen- und Achsenfabrik, 
Briickenbau-Anstalt und Konstruktionswerkstatten 
aller Art. Die Piane wurden entworfen von 
Hermann Gmelin und Hans L iiders; die Aus- 
fiihrung der Bauten iibernahm fiir das Hochofen- 
werk E. Holz, fiir das Stahlwerk Carl Malz. 
Dabei sollte nach dem Wunsche des Auftrag
gebers in keiner W eise in dem Sinne gespart 
werden, dafi niclit die neuesten und besten Ein- 
richtungen gewahlt wurden. Auf die Ausfiihrung 
der Arbeiten hatte zwar Strousbergs Bevoll- 
machtigter, der damalige Regierungsbaumeister 
Siemsen, Einflufi, in der Hauptsache aber waltete 
Eduard Blass, ausgerustet mit grijflter Yollmacht.

E r war der Mann, vor keiner Schwierigkeit zu- 
ruckzuschrecken und die K ritik  der Fachgenossen 
und Konkurrenten iiber seine weitausgedehnt.en 
Piane, zu denen man „ungezahltes Geld“ haben 
miisse, ruhig iiber sieli ergehen zu lassen.

Leider wurde die ganze Arbeit durch die 
Kriegsereignisse des Jahres 1870 selir gestort. 
Dr. Strousberg hatte  in einer A rt und W eise 
industrielle Verpflichtungen und Arbeiten iiber- 
nommen, wie sie fiir einen einzelnen Mann, der 
ohne grofie Bankverbindungen arbeitete, wohl

einzigdastehen; er hatte  
den Bau der rumani- 
schen Eisenbahnen, der 
Hannover - Altenbeke- 
ner, der H alle-Sorau- 
Gubener Eisenbahn, der 
Ungarischen Nordost- 
balm gleichzeitig in Ar
beit, dazu kam die Er- 
werbung der Antwerpe- 
ner Zitadelle, an welche 
er mit dem B etrage von 
11 000 000 F r. heran- 
getreten war, der An- 
kauf der fiskalischen 
Herrschaften und Indu- 
strialien in Zbirów in 
Bohmen zum Preise von
11 MillionenGulden, der 
Ankauf und die Ausge- 
staltung der Lokomotiv- 
fabrik in Linden bei Han- 
nover, die Erwerbung 
der Neustadter Hiitte, 
der Bau der Hochofen- 
werke Othfresen a. Harz 

und eine Anzahl kleinerer Unternelimungen. Es 
wurde dem grofien Unternehmer unendlich schwer, 
die K riegszeit zu iiberstehen und seinen Yerpflich- 
tungen gerecht zu werden und somit die zahl- 
reichen Existenzen zu erhalten, welche von ihm 
abhangig waren. Den grofiten Teil seines Ver- 
mogens h a t der geniale Mann daruber auch ein- 
gebiifit, denn die Bedingungen, zu welchen er 
sich bare Mittel verschąffen rnufite, waren der 
N atur der Dinge nach sehr harte.

Blass verlor in der schwierigen Finanzlage, 
in die auch das yon ihm geleitete Unternehmen 
kommen muBte, keinen Augenblick das Vertrauen 
zu seinem Patrdn  und zu sich se lb st; alle Sorgen 
dieser Zeit hinderten ihn nicht, selbst den tech- 
nischen Einzelheiten alle Aufmerksamkeit zu 
schenken, mit seinem Hochofendirektor eine Reise 
nach England zu machen, um die dort neu auf- 
kommenden Regenerativ-W inderhitzungsapparate 
zu studieren. Man stellte in Dortmund nach reif-
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iclien Erwagungen mit Riicksicht auf die grofieren 
Heizflachen niclit W hitwell-, sondern Cowper- 
Apparate auf. Es waren das die ersten groBen 
Regenerativapparatc, welche auf dem Kontinent 
errich tet wurden, wenn man absielit von ver- 
fehlten unbedeutenden Versuchen inHordeund einer 
W hitwell-Anlage in kleinstem Maflstab in Luxem- 
burg. Im ganzenblieb man standhaft bei dem grofien 
Entw urf, ohne irgendwelche Yei'kurzungen mit 
Riicksicht auf die schwierigen Zeitverhfiltnisse.

Ais ein Beweis des unentwegten und syste- 
matisclien Yorgehcns sei erwahnt, daB Blass 
wahrend der Kriegszeit die Zeclie Gliickauf Tief- 
bau bei Marten erw arb ; er bezahlte hi er fiir den 
damals hoch erscheineiulen Preis von 13/-l Mili. 
Talem , gelangte aber dafiir aucli mit einer An- 
zahlung von nur 50 000 Talern in den Besitz 
dieser wichtigen Grnndlage seiner Eisen- und 
Stahlindustrie.

Leider war es ihm nicht vergonnt, das gro fi e 
W erk zu Ende und zu Ergebnissen zu fuh ren. 
Sowohl Strousberg ais Blass kampften in der 
Yoraussicht der groBen Eisenkonjunktur, welehe 
nach dem FriedensschluB sich einstellen wiirde, 
gegen die schwierigen Finanzverhilltnisse an. 
Diese arteten zu einer Krisis durch die in Ru- 
manien von seiten der Regięrung erfolgten An- 
griffe aus. Strousberg w ar genotigt, auf die Vor- 
schlage der Berliner Banken einzugehen, welche 
ihm einen Teil seiner Unternehmungen, ins- 
besondere die rumanischen Bahnen, abnahmen 
und gewissennaBen ais Dreingabe die Ueber- 
lassung der Dortmunder Hiitte nebst dem Hocli- 
ofenwerk Othfresen und der Zeehe Gliickauf 
Tiefbau verlangten. E r bekam fiir diese samt- 
lichen Industrialien nicht die Halfte von dem, 
was er in barem Gelde hineingesteckt hatte. 
Nach der Auseinandersetzung mit den Bevoll- 
machtigten der Kaufer tra t Blass von seiner 
Stellung zuriick, so daB er den Ausbau und die 
Inbetriebsetzung der neuen W erke seinen Nach- 
folgern iiberlassen muBte. Trotzdem blieb er 
seinem Chef auch spater, ais dieser in traurigen 
Verhaltnissen lebte, treu ergeben.

Nachdem Blass dann nocli in den Jahren 
1875/76 Direktor der Eisenhiitte „Prinz Rudolph* 
in Diilmen gewesen war, beschaftigte er sieli 
fur die Folgezeit ununterbrochen ais Zivil- 
ingenieur. Ais solcher betatigte er sich prak- 
tisch in hervorragender W eise bei dem W alz- 
werk von S c h u lz -K n a u d t in Essen, in dessen 
Aufsichtsrat er spater eintrat, sowie ferner bei 
der Eisen-Industrie zu Menden und Schwerte, 
wo er ebenfalls Mitglieil des Aufsichtsrats war. 
Seine hedeutendsten schriftstellerischen W erke 
sind die Mitteilungen iiber die Bestimmung der 
Kraftleistung der Walzenzugdampfmaschine und 
des Kraftverbrauchs beim W alzen von Eisen 
und Stahl, die er in Verbindung mit Dr. Koll- 
mann und dem inzwischen heiingegangenen R. M.

Daelen im Auftrage des Vereins deutscher Eisen- 
hiittenleute ausfiihrte und im Mai 1881 ver- 
offentlichte, ferner eine Abhandlung iiber Indi- 
katoren, Druckmesser und Velocimeter, die er 
im AnschluB an die obigen W alzwerksversuche 
zum Drueke gab, weiter ein B eitrag zur Theorie 
der Abnahmekoeffizienten bei der W alzenkali- 
brierung und endlich Bemerkungen iiber einige 
beim W alzen auftretende Erscheinungen und zur 
Theorie des W alzprozesses. lin Jahre  1886 
erfreute er den Verein deutsclier Eisenhiitten- 
leute mit einem bedeutungsvollen Y ortrage iiber 
W assergas, dem er spater noch die interessante 
Bereclmung der Flammentemperaturen folgen 
lieB.* lin Jahre 1879 war Blass im Blech- 
walzwerk von Schulz-Knaudt bei dem Bau des 
W ellrohrwalzwerks ta t ig ; dabei muBte dieses 
ganz neu entworfen werden, da jedes brauch- 
bare Vorbilil fehlte. Nachdem Blass und der ver- 
storbene Ad. Knaudt im November 1881 in Eng- 
land einen W assergasofen gesehen hatten, der 
indessen so mangelhaft ausgefiihrt war, daB er 
bald darauf stillgelegt werden muBte, brachten 
beide im Oktober 1882 einen W assergasofen bei 
Schulz-Knaudt in Betrieb; der wassergekiihlte 
Muschelschieber zur Steuerung der heiBen Gase 
des Ofens w ar eine Erftndung von Blass. Die 
eigentliclie SchweiBstraBe kam erst etwa vier 
Monate spater, im Januar 1883, in regelnHlBigen 
Betrieb. Die wesentliclien Teile der SchweiB
straBe, also der maschinell bewegte Dampfhammer 
und der maschinell bewegte W agen, liaben ilire 
Formen bei allen spateren Ausfiihrungen kaum 
geandert. An dem Bau des W ellrohrwalzwerks, 
des W assergasofens und der SchweiBstraBe liat 
Blass ganz wesentlich initgeliolfen und, wie sein 
Freund Ad. Knaudt zu sagen pflegte, konnte 
man Blass nicht in Verlegenheit bringen. Stellte 
sich irgendwo eine konstruktive Schwierigkeit 
heraus, so fand er in kiirzester Zeit W ege, um 
sie zu uingehen.

Man muB dem Verstorbenen nachriihmen, 
daB er ein geistvoller Ingenieur und reicli an 
originellen Gedanken war. Nimmt man hinzu, 
daB er sich gleichzeitig nicht nur durch die 
edle Lauterkeit und Biederkeit seines Charak- 
ters, sondern auch ais stets liebenswiirdiger 
und angeneluner Gesellschafter auszeichnete, so 
wird man das liolie Ansehen yerstehen, dessen 
er sich sowohl in Deutschland, ais auch in den 
Kreisen englischer und amerikanischer Fach- 
genossen erfreuen durfte.

Dem Verein deutscher Eisenhiittenleute hat 
E. Blass seit dessen Neugriimlung angehort und 
ihm lange Jahre  hindurch ais Mitglied des Vor- 
standes noch in besondereni MaBe seinen Rat 
und seine K raft gewidmet. R. i. p.

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1881 S. 57 und 231; 
1882 S. 189, 233 und 283; 1886 S. 3, und 1892 S. 893.
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Vorgange beim

j ie  Ansiclit, daB dio Blasenbildung im Martin- 
stahl mit der Beschafśnheit des verwen- 

deten G-eneratorgases im Zusammenhaug steht, 
wird vielfacli yertreten . Meinen Beobachtungen 
nach kann eine Aufnalime von Generatorgas 
wahrend der Sclimelz- und der Kocliperiode, 
wenn eine solcłie iiberliaupt stattfindet, nur von 
untergeordneter Bedeutung sein. In „Stahl und 
Eisen“ * liabe ich seiner Zeit eine Anzalil Gas- 
analysen aus Stahlchargen reroffentlicht. Ein 
Teil der Proben dieser Gasanalysen w ar Thomas- 
stahlblocken, ein Teil Martinstahlblocken ent- 
nommen. Es konnte festgestellt werden. daB 
ein TJnterschied liinsichtlich der Zusammensetzung 
der Gase beider Stahlsorten nicht bestand. Je 
weiter das Flufieisen entkohlt war, desto weniger 
Kohlenoxydgas und desto melir Wasserstoffgas 
enthiclten sowohl die Gase aus Thomas- wie aus 
MartinfluBeisen. Da beim ThomasprozeB nur die 
zugefuhrte Luft und die mittels dieser zur Ver- 
brennung gelangenden Elemente Silizium, Kohlen
stoff, Mangan und Phosphor in B etracht kommen 
konnen, so miisseu die Gase einmal durch die 
zugefuhrte Luft und ferner durch Oxydation 
obiger Elemente entstanden sein. Das Vor- 
handensein von Wasserstoffgas muB beim Thomas
prozeB ais Zersetzungsprodukt des mit dem Ge- 
blasewind eingefiihrten W assers erk lart werden.

Ein Kubikmeter Luft enthalt bei m ittlerer 
Temperatur 12 g W asser. Zur Umwandlung von 
10 t Eoheisen in Stahl werden etwa 3000 cbm 
Luft erforderlicli sein. Es wird mithin ein Quan- 
tum von 36 kg W asser durch eine 10 t-Charge 
geblasen. Der groBere Teil des W assers geht 
jedenfalls ais W asserdampf in die Luft. Der 
W arm everlust wird, wenn auch nur ein geringer 
Teil des W assers zu W asserstoff reduziert 
werden sollte, immerhin ein sehr groBer sein.

Mehr nocli ais beim HochofenprozeB wurde 
es von Interesse fiir die K larstellung der Vor- 
gange beim Stahlschmelzen sein, wenn sich eine 
Hiitte dazu verstande, den .Geblasewind nach 
dem Yerfaliren von James Gayley zu trocknen. 
Jedenfalls diirfte das Auftreten von Wasserstoff- 
gasen bei Anwendung des Gefrierverfahrens auf 
ein Minimum reduziert werden. Die Stahląualitat 
wiirde ohne Zweifel eine bessere.

Der Hochstgehalt an Wasserstoff, den ich 
konstatiert habe, betrug 27,46 °/o bei 52 °/o CO 
und 7,4 °/o C 02. Die Gasproben wurden direkt 
dem fliissigen Stahl entnonunen. Es ist also da- 
durch zugleich erwiesen, daB W asserstoff auch 
bei sehr hohen Temperaturen, die, da es sich 
um FluBeisen mit geringein Kohlenstoff handelt,

Stahlschmelzen.
(Nnchdruck verboteu.)

auf mindestens 1400° C. geschatzt werden kann,* 
im fliissigen Stahl vorhanden ist. Von den oben 
angefiihrten Elementen gehen Silizium, Mangan 
und Phosphor lliissige Yerbindungen mit dem 
zugefiihrten Sauerstoff des Geblasewindes und 
dem zugeschlagcnen Kalk ein. Nur der Kohlen
stoff verbrennt gasformig. Es bilden sich also 
neben Kieselsaure, Manganoxyd und phosphor- 
saurem Kalk Kohlenoxyd und Kolilensaure. Die 
Gasbildung und die Ausscheidung in die Luft 
erreichen ihren Hohepunkt in der Kocliperiode 
wahrend der Verbrennung des Kohlenstoffes, sie 
nehmen mit der Entkohlung ab. Nicht nur die 
fliissigen, sondern auch die gasfiirmigen Ver- 
bindungen sind zum Teil nach Beendigung des 
Prozesses mit dem fliissigen Stahl legiert und 
liaben das Bestreben, auszuseigern, solange der 
Stahl flussig bleibt.

Der chemische ProzeB im Martinofen ver- 
lauft, nachdein der Einsatz (Roheisen und Schrott) 
durch Yerbrenuung der Generatorgase so weit er- 
h itz t ist, daB Silizium, Kohlenstoff, Mangan und 
Phosphor anfangen zu verbrennen, in derselben 
Weise \vie beim ThomasprozeB. Die Dauer 
dieses Prozesses ist abhangig von der Menge 
des im Roheisen enthaltenen Siliziums, Kohlen- 
stoffs, Mangans, Phosphors und des zugefiihrten 
Sauerstoffs der L uft oder von Erzen. Der 
Martinprozefi kann nicht zu Ende gefiihrt werden 
auch bei Benutzung des besten Generatorgases, 
wenn das Bad nicht einen bestimmten Prozent- 
satz von diesen Elementen enthalt, die mit der 
zugefiihrten Luft verbrennen und dadurch dem 
Stahl die zum Gieflen erforderliche Temperatur 
verleihen. Ein groBer Vorteil, durch den der 
Martinofen dem K onyerter rielleicht nocli ein
mal den Rang ablaufen wird, ist der, daB der 
MartinofenprozeB nicht an ein Roheisen be- 
stiinmter Zusammensetzung gebunden ist. Wenn 
das Roheisen geniigend Kohlenstoff besitzt, ist 
die iibrige Zusammensetzung von untergeordneter 
Bedeutung.

Der Yerlauf des Martinofenprozesses ist ein 
langsamer, einmal weil die Yerbrennungsluft nur 
die Oberflache des Bades beriihrt und weil beim 
weiteren Yerlauf die sich bildende Schlacke eine 
direkte Beriihrung des Bades mit der Luft er- 
schwert. Beim KonverterprozeB ist die Be- 
riihrung der durchgeprefiten Luft mit dem Roh- 
eisenbade eine weit innigere. Die Yerbrennung 
des Kohlenstoffs geht mitliin weit schneller vor 
sich. Wenn bisher nocli ein Unterschied zwischen 
Herd- und KonverterprozeB liinsichtlich der

* 1897 Xr. 2 S. 43.
* L o d c b u r :  Handbuch dor Eisenhuttenkuude. 

II. Aufl. S. 657.
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Abbildung 1. Jvacli dem Loskocken genommen.

yon Sauerstoff in Form von geeigneten Eisen- 
oxydęn und nacli Entfernung der eine weitere 
Oxydation erschwerenden und unwirksam fge- 
wordenen Schlacke g la tt vor sich.

Abbildung 2. 15 Minuten upiiter genommen.

und Kolilensiture reduziert. Der Kohlenstoft' der 
gasformigen Kohlenoxydverbindungen wird frei, 
wilhrend der Sauerstoff mit dem Silizium fliissig 
ais Kieselsaure in die Schlacke gelit. Dafi fiir

Phosphorverbrennung zu bestehen schien, so ist 
dieser durcli die Erfolge, die in den letzten 
Jahren mit dem Bertrand-ThielprozeB erzielt. 
sind, nicht mehr ais vorlianden anzuselien. Die 
Oxydat,ion des Phosphors gelit nach Zufiihrung

gleichzeitig verbrennen. W ird der ProzeB unter- 
brochen oder ist er beendet, so t r ł t t  ein Aus- 
gleicb ein.* Is t z. B. noch Mangan vorhanden, 
so wird etwa entstandenes Eisenoxyd reduziert; 
ist Silizium vorlianden, so werden Koblenoxyd

Abbildung 3. 30 Minuten spater.

Das Vorhandensein yon Gasen im Stalli ist 
in erster Linie von der chemischen Zusammen- 
setzung des zur Verarbeitung kommenden Roh- 
eisens abhangig und dementspreebend von der 
chemischen Zusammensetzung des fertigen Stahles. 
Der Konyerterjirozefi verliiuft so sclmell, dafi 
die zur Yerbrennung kommenden Elemente fast

Abbildung 4. 45 Minuten spater.

das Vorhandensein von Gasen fast ausscliliefilicli 
der Siliziumgehalt in Betracht kommt, ist be- 
kannt. Je  mehr Silizium ein Roheisen enthillt, 
desto geringer ist die Gasentwicklung beim Stalil-

* L e d e b u r :  Handbucb der Eisenhiittenkunde,
II. Aufl. S. 800.
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prozefi. Wenn man z. B. beim sauren Konverter- 
prozefi bis auf 0,4 °/o Kohlenstolf entkohlt und 
dann den Prozefi unterbricht, erhalt man einen Stalli 
von dichter Beschaffenheit olme Gasblasen. Es 
ist dabei Yoraussetzung, dafi das Roheisen ge- 
niigend Silizium enthalt und der Stahl die zum 
Giefien erforderliche Tem peratur besitzt. Ein 
Stahl mit 0,25 °/o Silizium, einerlei ob nach basi- 
schem oder saurem Yerfahren gewonnen, ist frei 
von Gaseinschlussen. Mit abnehmendem Silizium- 
gehalt nimmt der Gasgehalt im Stahlbade zu. Die 
grofite Gasentwicklung findet deshalb bei dem 
siliziumfreien basischen Flufieisen sta tt. Der 
Stahlwerker hat es in der Hand, die Kohlen- 
silure und Ivohlenoxydgase durch nachtraglichen 
Zusatz von Silizium oder Aluminium zu redu- 
zieren, mit anderen W orten, die Gase zu ent-

Abbildung 5. Fertigprobe.

fernen. Je  warmer und fliissiger ein Stahl, desto 
schneller gelit die Ausscheidung oder nach Zu
satz von Silizium oder Aluminium die Zer- 
setzung der Kohlenoxyd- und Kohlensauregase 
vor sich. Auffallend ist, dafi mit der Reduktion 
der Kolilenoxydgase auch die Wasserstoffaus- 
scheidung aufhort. Die Wasserstoffgase scheinen 
vom fliissigen Stahl demnach sehr leiclit absorbiert 
zu werden, wahrend umgekehrt das Vorhanden- 
sein von Kohlenoxydgasen die Ausscheidung des 
Wasserstoffes befordert. Der Beweis, dafi der Stahl 
die yorerwahnten Gase enthalten kann, ist leiclit 
zu ftthren; man braucht zu dem Zweck einen 
Flufieisenblock sofort nach dem Giefien nur 
mit einem guBeisernen Deckel zu schliefien. 
Das Kopfende des Blockes e rs ta rrt dann sehr 
bald. Die Gasausscheidung, die bei anderen 
Blocken derselben Charge noch langer anhalten

wird, liort auf. Der Vorgang ist dann ein ahn- 
licher wie bei einer Flasche mit kohlensaurem 
W asser, bei der der A ustritt der Kohlensfture 
durch Schliefien des Stopfens verhindert wird. 
W enn geniigend Gase vorhanden sind,' kommt. es 
vor, dafi die Gase expandieren und explosions- 
artig  austreten.

In den ersten Jahren  nach Aufnahme des 
basischen Verfahrens konnte die Erscheinung 
beobachtet werden, dafi flufieiserne T rager oder 
W inkel beim Abladen durchbrachen. Die Flufieisen- 
blocke dieser T rager diirften jedenfalls von Chargen 
herriiliren, die ausRoheisen fehlerhaf ter Zusammen- 
setzung erblasen wurden und die infolgedessen 
grbfiere Gasmengen mechanisch beigemengt ent- 
hielten. D erartige Fehler konnten friiher um so 
leichter vorkommen, weil im Anfang des Thomas- 
prozesses das Thomasroheisen fast durchweg zu 
viel Phosphor besafi. Das Nachblasen nahm eine 
verhaltnismafiig lange Zeit in Anspruch und damit 
war ein Ueberblasen der Chargen haufig ver- 
bunden. Manche Betriebe haben erst gelernt, 
Thomasstahl zu blasen, ais infolge der Abnahme 
der Puddelschlacke und der damit verbundenen 
V erteuerung des Phosphors der Pliosphorgehalt 
des Thomasroheisens von den Hochofenwerken 
heruntergesetzt wurde.

Flufieisenblocke von 1500 bis 2000 kg Ge- 
wicht scheiden walirend des Erkaltens so vieł 
Gase aus, dafi man hinreichend Zeit hat, aus 
einem Błock verschiedene Proben in Mengen von 
250 ccm aufzufangen. Die Analysen von solchen 
Proben haben infolgedessen Anspruch auf Richtig- 
keit. Ob dieses hinsichtlich der quantitativen 
Analysen bei den aus Stalilblocken durch An- 
bohren entnominenen Proben immer der F ali ge- 
wesen ist, mochte ich bezweifeln.

Je  kleiner die Stahlblocke und je  sclmeller 
die Abkiihlung, desto mehr Gase werden im 
Stahlblock festgehalten, sofern uberhąupt solche 
yorhanden sind. Um zu zeigen, wie grofie 
Mengen von Gasen sich wahrend der Koch- 
periode in einer Jrartinflufieisencharge befinden, 
wurden nach dem Loskochen in Zwischenraumen 
von je  15 Minuten Schopfproben genommen. 
Die Proben wurden mit einem Loffel aus dem 
Ofen geschopft und in kleine dickwandige Ko- 
killen mit 120 mm Durchmesser gegossen, um 
eine rasche Abkiihlung herbeizufiihren und mog- 
liclist viele Gase festzuhalten. Die Quersclinitte 
der beigefiigten Proben (Abbild. 1 bis 5) zeigen 
deutlich, dafi mit zunehmender Tem peratur und 
dementsprechend Fliissigerwerden der Charge die 
Gaseinschliisse sich zur Mitte konzentrieren und 
allmahlich abnehmen, bis sie in der letzten F ertig 
probe schliefilich ganz ausgeschieden sind.

A . Euhfus.



778 Stahl und Eisen. Ueber den inneren A u fb a u  des W erlczeiujstalth. 26. Jahrg. Nr. 13.

Ueber den inneren Aufbau geharteten und angelassenen 
Werkzeugstahls.

Beitrage zur Aufklarung iiber das W esen  der G efugebestandteile  Troostit  und Sorbit.
Von E. H e v n  und 0 . B a u e r .*

Das Bestreben, Mittel zu flnden, um den un- 
gefahren Grad des Anlassens geharteter 

Kolilenstoffstame nąęhtraglicli zu ermitteln, fulirte 
zu den im folgenden beschriebenen Versuclien. 
Sie lassen erkennen, daB das angestrebte Ziel 
erreiclibar sein w ird; sie leiten aber auBerdem 
auch zu einer Anscliauungsweiśe iiber das Wesen 
der Gefugebestandteile im angelassenen Stahl 
iiber, die von der bisherigen in einem wesent- 
lichen Punkte abweiclit. Auch die Kenntnis 
vom Troostit wird durch das Ergebnis der Ver- 
suclie um einen Schritt weiter gebracht.

Zur Verwondung gelangte ausschlieBlich ein 
W erkzeugstahl S7.u von folgcnder Zusammen- 
setzung :

K o h len sto ft'........................0,95 °/°
S iliz ium .................................0,35 „
M angan.................................0,17 „
P lio sp h o r ............................ 0,012 „
S c h w e f e l ............................  0,024 „

E r lag vor in Form einer geschmiedeteu Stange 
Ton ąuadratiscliem Querschnitt 25 X  25 mm. 
Das Gefiige besteht im geschmiedeteu und ge- 
gliihten Zustande ausschlieBlich aus P erlit. Nach 
dem Abschrecken von Sclieiben von 6 bis 10 mm 
Dicke bei 900 0 C. in W asser von Zimmerwarme 
oder von 0 0 war das Gefiige im wesentlichen 
aus reinem Martensit gebildet, zu dem je  nach 
den bei der Abschreckung obwaltemlen Umstanden 
Troostit h inzutrat oder nicht. Die oben genannte 
Zusammensetzung des Stahls wurde gewahlt, um 
die gleichzeitige Anwesenheit von freiem F errit 
oder freiem Zementit auszuschlieBen, und es nur 
mit den Gefugebestandteilen P e rlit, Martensit, 
T roostit bezw. Sorbit zu tun zu haben. Dadurch 
wurden die Yersuchsverhaltnisse einfacher.

V e r s u c h s r e i h e  I.
Scheiben des Stahls S744 von 25 X  25 mm 

Querschnittsflache und 6 bis 7 mm Dicke wurden 
im elektrisch geheizten Herausofen auf 900 0 C. 
e rh itz t und dann in W asser von Zimmerwarme 
abgeschreclct. Sie gelangten teils im abgeschreck- 
ten Zustand, teils nach dem Anlassen bei ver- 
schiedenen W armegraden zur Untersuchung. 
Ueber die dabei augewendeten Yersuchsbedin- 
gungen gibt die Tabelle I  unter A und B Auskunft. 
Zum Yergleich wurden auBerdem nocli Scheiben im 
ursprunglichen gesclnniedeten Zustand und Scliei- 
ben, die auf 900 0 C. erh itzt und darauf laugsam

* Auszugsweise W iedergabe des mit seiner Yer- 
offentlichung gleichzeitig bei uns eingegangencn gleich- 
nainigen Aufsatzes in den rM itteilungen a. d. Kgl. 
M aterialprufungsamt“ 1906, H eft 1.

abgekiihlt worden w aren, herangezogen. Die 
holie Abschreckliitze von 900 0 C. wurde gewahlt, 
weil sie bei Abschreckung in kaltem W asser 
und Einhaltung der notigen Vorsichtsmaflregelu 
reinen M artensit liefert. Bei niedereu Abschreck- 
hitzen treten  aufier Jlartensit nocli troostitartige 
Uebergangsbestandteile auf, die den Ueberblick 
iiber die GesetzmaBigkeit der beobachteten E r- 
scheinungen erschweren.

Abbildung 1. P robena 17 und 18.

Um ein Bild zu erhalten iiber die A rt der 
Erhitzung yor dem Abschrecken, ist in Abbil
dung 1 die Ei'hitzungskurve fiir die Proben a 17 
und 18 gezeichnet. Sie gilt mit kleinen Abande- 
rungen auch fiir die ubrigen Abschreckproben.

Abbildung 2. Proben b 31 und 32.

Der V erlauf der Warmebehandlung der Proben b 31 
und 32 ist in Abbildung 2 wiedergegeben.

Die 3 Stunden lang bei den yęrschiedenen 
W armegraden angelassenen Proben c 15, c l ,  
c l i ,  c3,  c5 , c7,  c9  sowie die Probe c l7  im 
urspriinglichen geschmiedeten Zustand (yergleiche 
Tabelle I) wurden zunachst mit Hiłfe des R itz- 
hartepriifers Bauart A. Martens auf R i t z h a r t e
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gepriift. * Die Belastung der Diamantspitze 
betrug liierbei 20 g. Die Ritzbreiten wurden 
bei 580facher Vergrofierung in Millimetern ge- 
messen. Die Ergebnisse sind im Schaubild Ab- 
bildung 3 dargestellt. Die Abszissen geben 
liierin die'Anlafihitzen, die Ordinaten von oben 
her gemessen die Ritzbreiten in Millimetern 
an. Die letzteren schwanken zwischen den 
Grenzen 4 mm fiir don bei 900 0 C. abgeschreck- 
ten, niclit angelassenen Stahl, und 8 mm fiir 
den Stahl im geschmiedeten Zustand. Durch das 
Anlassen w ird, wie bereits bekannt, die Hilrte 
vermindert, und zwar um so melir, je  hoher die 
Anlafihitze. Bei 100 0 C. ist die Hilrteverminde-

rung sehr gering, kaum m erkbar; bei steigenden 
Anlafihitzen nimmt die Hitrte schnell ab und 
erreicht bei etwa 640 0 G. Anlafihitze nach
3 Stunden ungefilhr den gleichen Grad, den der 
geschmiedete, nicht gehiirtete Stahl besitzt. Zum 
Vergleich ist in Abbildung 3 noch die Ritz- 
breite fiir den F e rrit eingetragen, die unter 
den gleichen Bedingungen wie oben an einer 
Probe sehr kolilenstoffarmen Flufieisens (K*) er- 
m ittelt wurde.

Ueber die B e a r b e i t u n g s f i i h i g k e i t  des bei 
900 0 G. abgeschreckten Stahls in den ver- 
scliiedenen Zustiinden des Anlassens gibt folgende 
Uebersicht Aufschlufi:

Angelasson 1 bis 3 
Stunden bei 0 C.

Bearbeitbarkeit m it W erkzcug aus 
gewohnliehem Kohlenstoffstahl

Yerhalten unter dem Handhammer 
im StahlmorBer

Nicht angelasson Nicht angreifbar Sehr spriide. Konnte leicht zu grobem
Pulyer zerschlagen werden.

Bei 100° desgl. Sehr spriide. Pulvern war bereits
■weniger leicht.

„ 200° desgl. Nur schwer zu pulyern.
„ 3 00° Mit sehr schwachem Span und sehr geringer Nicht mehr zu pulyern.

Schnittgescłrwindigkeit hobelbar
* 400 0 Hobelbar desgl.
„ 5 00° Gut hobelbar desgl.
„ 600° Sehr gut hobelbar desgl.

Im goschmied. Zustand desgl. desgl.

W ahrend die Aenderung der Ritzhftrte vom 
abgeschreckten, nicht angelassenen Stahl iiber 
die verschieden stark  angelassenen Proben bis

Abgeschreckt boi 900° C. in "Wasser. 3 Stunden 
angelassen bei t a 0 C.

Abbildung 3. Ritzhiirten des "Werkzeugstałiles 
S 744 in yerschiedenen Zustiinden der W Srme- 
behandlung. Erm itteltm itIlitzhiirtcpriifer(Bauart 

A. M a r te n s )  bei 20 g  Belastung.

zum M ateriał im geschmiedeten Zustand ganz 
stetig  yerlauft und damit dem Bild entspricht, 
das inan sieli bisher von dem Uebergang des

* Sieho „Mitteilungen aus den Koniglichen Tech- 
nischen Versuchsanstalten“ 1890 H eft 5 :  A. M artens: 
Untersuchung dreier Hiirtcprufer (System Martens).

M artensits iiber T roostit, Sorbit in den P erlit 
infolge des Anlassens bei gesteigerter Hitze 
machte, zeigt die A e t z p r o b e  m i t  a l k o h o -  
l i s c h e r  S a lz s i lu r e  bereits sehr deutliclie Ab- 
weichung von diesem stetigen Uebergang. Silmt- 
liche Proben, die zu den Ritzhitrteversuchen 
ver\vendet waren, wurden 10 Minuten lang mit 
alkoholischer Salzsilure (1 ccm Salzsilure in 
10 0  ccm absol. Alkohol) geiltzt. Die geiitzten 
Schliffe sind in etwa natiirlicher Grofie in Abbil
dung 6 S. 783 abgebildet. Da im Bild die 
Farben verschieden starkę W irkung ausiiben, 
werden einige Abweichungen gegen die Be- 
schreibung der Farbtiefen bemerkbar werden. 
Man erkennt aber deutlich, daB die Dunkel- 
filrbung des Schliffes bei einer Anlafihitze yon 
405 0 C. ihren Hochstwert erreicht, und dafi 
von da aus sowolil nach unten wie nach oben 
Abnahme der Dunkelfilrbuug e in tr i t t ; nach unten 
ist die Abnahme allmilhlicher ais nach oben; die 
unteren Eiulglieder der Reihe sind heller ais die 
oberen. Die folgende Uebersicht (Seite 781) gibt 
die mit blofiem Auge an den geiitzten Schliffen 
beobachteten Farbtone \vieder.

Noch deutlicher ais bei der Aetzung mit 
alkoholischer Salzsilur kommt die Unstetigkeit 
ded Uebergangs von M artensit iiber die verschie- 
denen Anlafigrade zum P erlit in dem G r a d e  
d e r  L o s l i c h k e i t ,  g e g e n i i b e r  l p r o z e n -  
t i g e r  S c h w e f e l s i l u r e  zum Ausdruck. Diese 
Loslichkeit erreicht in den bei etwa 400° C. 
angelassenen Proben einen scharf ausgeprilgten
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Probe
Xr. W armebohandlung Farbton, Farbtiefe

C 15 A bgeachreckt b ei 900 ° C .; n ich t a n g elassen Am hellsten und glanzendsten von allen 
Proben. Scheinbar gar nicht angeiitzt.

C 1 desgl. A ngelassen 3 Stunden bei 100° C. Etwas weniger heli und glanzend, Btarker 
an gegriffen  erscheinend ais c 15.

C 11 desgl. „ „ 200° C. Schwach gelbbraun, matt.
c 3 dosgl. 275° C. Braun, matt.
c 5 desgl. „ „ „ 405 °C. Dunkelblau, matt.
c 7 desgl. 500 °C. Hellblau, schillernd.
c 9 desg1- „ » „ 640° C. Noch heller blau ais c 7, schillernd. 

Hellblau schillernd, gekiirnt erscheinend.c 17 Geschm iedeter Zustand

Hochstwert und nimmt sowohl mit abnehmender, 
wie auch mit zuuehmender AnlaBtemperatur ab, 
wie dies Abbildung 4 veranschaulicht. Jeder 
Punkt dieses Schaubildes gibt den Mittelwert, 
aus zwei Losungsversuchen wieder. Die ge- 
naueren Angaben liieriiber sind in Tabelle I  unter C 
niedergelegt. Die Probeplatten hatten die Ab- 
messungen 25 X  25 X  6 mrn- Sie wurden auf 
einer Flachę 25 X  25 geschliffen und mit d i e s e r

S c h l i f f f l a c h e  nac l i  o b e n  in lprozentige 
Schwefelsiiurc untergetaucht. Das Grewicht vor 
dem Eintauchen wurde festgestellt, ebenso die 
Gewichtsverluste nacli 24, 48 und 72 Stunden. 
Diese sind ais Ordinaten aufgetragen. Die Ab- 
szissen stellen die AnlaOhitzen dar; die Ab- 
szisse Nuli entspricht dem abgeschreckten, aber 
niclit angelassenen Stahl, also dem marten- 
sitischen Zustande. Auf die Abszisse 700° C. 
wurde der Stahl im geschmiedeten (perlitischen)

Zustande bezogen. Der nach dem Schmieden 
auf 900° C. erhitzte und langsam abgekuhlte 
(ebenfalls perlitische) Stahl wurde der Abszisse 
900° C. zugewiesen. Je  nachdem die AnlaB- 
dauer 1, 2 oder 3 Stunden betrug, sind verschie-
dene Stricharten gewahlt, und zwar • ----- ------ -

b
fur die AnlaBdauer von 1 Stunde, X ----------- X

C
fiir die von 2 Stunden und O ----------- O fiir eine

solclie von 3 Stunden. Das Schaubild 
zeigt zunachst, dafi die Losliclikeits- 
grade wenig davon beeinfiuBt wurden, 
ob das Anlassen wahrend einer oder 
drei Stunden erfolgte. Die Unterschiede 
zwischen einstundigem und zweistiin- 
digem Anlassen sind fast versehwindend. 
Die W erte fiir dreistiindiges Anlassen 
liegen dagegen fast ausnahmslos etwras 
hoher; dies hangt aber niclit mit der 
griiBeren AnlaBdauer, sondern damit 
zusammen, daB bei den hierbei ver- 
wendęten Proben c die Schlifffłache vor 
derBehandlung mit verdiinnter Schwefel- 
saure mit alkoholischer Salzsaure geatzt 
wurde, was EinfluB auf die darauf- 
folgende Losungsgeschwindigkeit ausiibt. 
Dies ergibt sich schon daraus, daB im 
niclit angelassenen, nur abgeschreckten 
Stahl bei den Proben c auch starkere 
Loslichkeit in Schwefelsaure erm ittelt 
wurde, ais bei den Proben a und b, 
die olrne vorlierige Aetzung mit alkoho
lischer Salzsaure sofort in die Schwefel
saure kamen.

Die Kurven in Abbildung 4 be- 
weisen, daB der Uebergang aus der 
labilen Phase M artensit in die stabile 
des Perlits infolge des Anlassens 

niclit unmittelbar erfolgt, sondern <laB zwischen 
beiden eine metastabile Zwisclienstufe mit der 
hochsten Loslichkeit liegt. W urde diese der 
Kurze halber mit Zm3 bezeichnet, so erfolgt bei 
dem gewahlten W erkzeugstahl und unter den 
gewahlten Bedingungen fiir das Abschrecken und 
Anlassen bei Erwarmung des Martensits zunachst 
stetige Umwandlung desselben in die weniger 
labile Zwischenform Zms; diese wandelt sich bei 
weiterer Erhitzung stetig  urn in den stabilen
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Perlit. Nacli der bislierigen Anschauung wurde 
der Martensit, der einer mehr oder weniger voll- 
kommen unterkiililten, also labilen Losung des 
Karbids in Eisen entspricht, bei Erwarmung das 
Bestreben baben, sieli dem stabilen Gleichge wieli ts- 
zustaiul zu niihern, d. h. in die beiden Phasen 
F e rrit und Karbid zu zerfallen. Mit diesem 
Zerfall ist aber eine Diffusion des Karbids iiber 
ziemlicli grofle Weglangen verkniipft, und dieser 
Diffusion stellt sich ein um so groBerer Reibungs- 
widerstand entgegen, je  niedriger die AnlaB- 
wilrme. Bei steigender AnlaBwilrme miiBte der 
Reibungswiderstand stetig abnehmen, das Gefiige 
miiBte sich somit auch inimer weiter dem stabilen 
Perlit niihern. Zu erwarten witre, daB F errit 
und Karbid bereits gebildet sind, aber sich rilum- 
lich nocli so wenig voneinamler entfernt liaben, 
daB das Gemenge ultramikroskopisch fein ist. 
Fiir die Loslichkeit in verdiinnter Schwefelsilure 
miiBte sich aber aus dieser Anschauung heraus 
der ScliluB ergeben, dafi sie sich stetig von der- 
jenigen des Martensits bis zu der des Perlits 
andert. Nach den vorliegenden Yersuchen ist 
dies nicht der Fali. Die genannte Anschauung 
von den Gefiigebestandteilen des angelassenen 
Stahles kann somit in dieser Allgemeinheit nicht 
aufrecht erhalten werden. Der Martensit sucht 
sich beim Erwllrmen nicht ohne weiteres dem 
P erlit zu naliern, sondern zunachst der leicht 
loslichen Zwischenstufe Zms, und diese wiederum 
niihert sich jenseits einer bestimmten Wilrme- 
gradsgrenze (im vorliegenden Fali 4 0 0 0 C.) all- 
mfthlich der stabilen Endform des Perlits. Man 
bat also im Sinne der Phasenlehre die Zwischeu- 
stufe Zms ais gesonderte Phase zu betrachten, 
wobei der Begritf Phase auch auf labile und 
metastabile Erscheinungsformen ausgedehnt wird.

Auffiillig ist nocli der Mindestwert der Los
lichkeit, der bei einer AnlaBhitze von 1 0 0 ° C. 
beobachtet wurde (vergl. Abbildung 4). Dieser 
Mindestwert weicht aber nur wenig ab vou der 
Loslichkeit des unangelassenen Stahles; die Ab- 
weichung liegt jedenfalls innerhalb der Fehler- 
grenzen des Yerfahrens, so daB also der Beweis 
fiir eine weitere dort auftretende metastabile 
Zwischenform nicht erbracht ist.

Der friiheren Anffassung von dem stetigen 
Uebergang des labilen Martensits durch Anlassen 
bei wachsenden Witrmegraden in den stabilen 
P erlit entsprach auch die Anschauung, daB der 
M artensit den Kolilenstoff im wesentlichen ais 
Ilitrtungskohle, der Perlit ais Karbidkolile ent- 
lialte, und daB die durch Anlassen erzeugten 
Zwischenstufen um so mehr Karbid und um 
so w'eniger Hitrtungskohle aufwiesen, je  lioher 
die AnlaBhitze lag. Der Gehalt an Karbid- 
kohle miiBte sich somit, in bezug auf die 
AnlaBliitzen ais Abszissen, ais eine stetig 
von Nuli bis zu einem bestimmten Hochstwert 
(im vorliegenden Falle 0,95 % ) aufsteigende

Kurve darstellen lassen. Der aus den Loslich- 
keitsversuchen gezogene ScliluB von dem Be- 
stehen der metastabilen Zwischenphase Zms miiBte 
im Gegensatz hierzu auch in der K u r v e  f i i r  
K a r b i d k o l i l e  eine Unstetigkeit erkennen lassen. 
Dies is t durch die Versuche bestiltigt worden, 
dereń Ergebnisse in Tabelle I  unter D und in Ab
bildung 5 enthalten sind. Die Stahlproben wurden 
in verschiedenen Ztistanden des Anlasśens in 
zehnprozentiger Schwefelsaure unter LuftabschluB 
gelost und der Losungsriickstand wurde eben- 
falls unter LuftausschluB in einer Leuchtgas-

Abbildung 5. W erkzeugstahl S 771 
in Torschiedenen Zustiinden der W iirmebeliandlung. 
Yerhaltcn des KohlenstofFs beim  Losen des Stahls 
in 10 prozentiger Schwefelsaure unter LuftabschluB.

Cj4 r Beim Łoscn gasform ię entweiebender Anteil des Kohlcn- 
stoffs. C f: Frcier, nicht an Eisen gebundener Anteil des Kohlen- 
stoirs im Iliickstaud. C r : Gesamter Kohlenstoff, der im Lo- 
sungsriickstand Terbleibt. Cc : Anteil von Cr , der dem im 
Logungsruekstand enthaltencn Eisen mit Bezug auf die Formel 

FcsC Squivalent ist (Karbidkohle).

umgebung filtriert. Im Riickstand wurde der 
Kohlenstoftgehalt durch Yerbrennen in Chrom- 
schwefelsaure und der Eisengehalt titrim etriscli 
festgestellt. Der gesamte im Riickstand ent- 
haltene Kohlenstoff is t mit Cr bezeichnet. Ein 
Teil dieses Kohlenstoffes Cf w ar ais nicht an 
Eisen gebundene Kobie im Riickstand zugegen. 
Fiir einen andern Teil Cc dagegen war die der 
Formel F e 3C eutsprechende Eisenmenge im Riick- 
stand Yorhanden. Mit Ch wurde die gasformig 
entweichende Kolile bezeichnet, dereń Menge 
sich aus dem Gewichtsunterschied der Gesamt- 
kohle 0,95 % und dem W erte von Cr ergibt.

Zunachst ist die Gegenwart freier Kolile 
Cf in den Riickstanden auffiillig. In den bei 
900° abgesckreckten, aber nicht angelassenen
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27 und 28 betrug ilire Menge 0,1 °jo. 
im Riickstand nur in Spuren zu-

Ge.schmiedeter
Zustftnd
(Perlit)

6-10° C.

S p is

-.00" C. .

•

405° C.

Proben b 
Eisen war
gegen. Die Menge dieser Kolile Cr wilchst zu- 
niichst mit steigender AnlaBliitze (Kurve A B 
in Abbildung 5), bis sie bei etwa 4 0 0 0 iliren

Hochstwert. er-
Abgeschrcckt bel 900° C. in W asser. rcicllt. Jll 1 ent-

sprechenden 
1381 ' = 1 Mafie nlmmt die

Menge der gas- 
formig entwei- 
chenden Kobie 
Ch (Hartungs- 
koble) ab. Bei 

400 0 Anlafi- 
bitze treten zu- 
erst kleine Men- 
gen Eisen im 
Riickstand auf, 
so daB von da 
ab die Gegen- 
wart von Kar- 
bidkoble miig- 
lichist.DieMen- 
ge dieser Koh- 
lenart wilchst 
mit steigender 

Anlafiliitze 
scbnell wegen 
des rasclien An- 
stiegs derKurve 
B C fur die 
Kobie Cr und 
des von 400° C. 
wieder eintre- 
tenden Abfalls 
der Cr - Ivurve 
B E. Die bei 
9 0 0 °  C. ausge- 
gliihte Probe 

entbiilt den 
Hochstwert an 
Cc =  0 ,88  o/o, 

neben noch
0 ,07  o/o Cf. Um 
sicher zu gehen, 
dafi dieser letz- 
tere kleine Be- 

•trag tatsiichlich 
yorhanden und 
nicht etwa auf 
Kosten von Un- 

genauigkeiten 
in der Eisen-

bestimmung im Riickstand zu schreiben war, 
wurde in Probe b 31 der Riickstand nach 
der Losung mit verdiinnter Schwefelsilure, Fil-
trieren und Auswaschen im Leuchtgasstrom mit
starker HC1 bis zur Auflosung alles Loslichen 
gekocht. Das Karbid wird hierbei zersetzt unter

275® c.

200° c. Oli

100° c.

Nicht
angelasscn
(Martensit)

Abbildung 6.

Aetzung mit alkobolischer Salz- 
sUurc (10 Minuten).

Entweichen des Kohlenstoffs in Gasform. In 
dem so erhaltenen Riickstand ergab die Ver- 
brennung 0,07 °/o Cf. Der Beweis fiir das Vor- 
handensein freier Kobie neben Karbidriickstand 
ist somit erbracht. Gleichzeitig wurden die im 
Karbidriickstand enthaltenen Fremdkorper er- 
mittelt; es wurde gefunden: Silizium: 0,02 °/o, 
Mangan: 0,03 °/o, Phosphor: Spur.

Das Ergebnis der Untersuchung ist dahin 
zusammenzufassen, daB Karbidkohle in dem an- 
gelassenen Stahl erst bei etwa 4 0 0 0 C. auftritt, 
also bei der gleichen Anlafiliitze, bei der friiher 
der hochste Loslichkeitsgrad in verdiinnter Schwe- 
felsiture festgestellt wurde. Durch diesen Umstand 
ist fiir das Auftreten der Zwischenphase Znis 
bei 4 0 0 °  C. eine neue Stiitze gewonnen. D ie  
fr iih ere  A n sch a u u n g  v o n  dem s t e t i g  mit  
der Anl af i l i i t ze  s t e i g e n d e n  Ka r b i dko h l e -  
g e h a l t  i s t  s omi t  n i c ht  hal tbar .

Das Auftreten von freier Kohle beim Losen 
in verdiinnter Siture erklart die Dunkelfilrbung 
der angelassenen Stahlschliffe bei Aetzung mit 
Salzsilure - Alkohol. Die abgeschiedene Kohle 
ist das fiirbende Element. Je mehr von ihr 
vor]ianden ist, um so dunkler farbt sich 
der Schliif, wie dies in Abbildung 6 der bei 
4 0 0 °  C. angelassene Scliliff zeigt. Bei fallender 
sowie bei steigender Anlafiliitze mufi dann, ent- 
sprechend dem Yerlauf der Kurven A B E in 
Abbildung 5, die Dunkelfarbung der Schliffe ab- 
nehmen, wie dies bereits oben festgestellt wurde. 
Ein Yergleicli mit den Loslichkeitskurven in 
Abbildung 4 lehrt, daB die Loslichkeit in un- 
mittelbarem Zusammenhang mit der Menge der 
bei der Karbidbestimmung ausgeschiedenen Kolile 
Cf stelit. Dem Hochstwert von Cf entspricht der 
Hochstwert der Loslichkeit bei 4 0 0 °  C. Mar
tensit sowohl wie Ferrit besitzen wegen ihres 
geringen Gehaltes an Cf die geringsten Loslich- 
keitswerte. Fiir die Kohlenstofforin Cf wird man 
einen besonderen Namen suchen miissen. Sie ist 
ais das Zersetzungserzeugnis eines der Ueber- 
gangsbestandteile zwischen Jlartensit und Perlit 
unter dem Einflufi der Silure zu denken. Ais 
freie Kohle ist sie natiirlich nicht im Stahl 
enthalten, sonst miifite sie im Scliliff sichtbar 
sein und bei der Losung mit Salpetersaure ais 
Kolilenstoff zuriickbleiben, was nicht zutrifft.

Da neuerdings* die Uebereinstimmung zwischen 
Karbidkohlebestimmung und Kleingefiige, wenig- 
stens fiir Roheisensorten, in Zweifel gezogen 
worden ist, wurde ein weifies Roheisen mit 
2,95 o/o GesamtkoMe und frei von Graphit dieser 
Bestimmung unterworfen. Nach der mikroskopi- 
schen Beobachtung war nur Zementit und Perlit 
Yorhanden; es konnte deshalb im wesentlichen

* F. W u s t :  »Beitrag zur Kenntnia der Eieen- 
lcohlenstofflegierungen hoheren Kohlenstoffgehaltes*. 
„Metallurgie" 1906 H eft 1 Seite 13.
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nur Karbidkohle erw artet werden. Es wurde 
gefunden:

Karbidruckstand . . . 43,53 jt^ńgc^SiOi)
darin: E i s e n ................... 39,85

Kohlenstoff . . . 2,89

42,74

Somit ist das Verhaltnis von Eisenatomen 
zu Kohlenstoffatomen 2,96 : 1 ; also geniigend 
angeniihert an 3 : 1 .  Im Karbidruckstand wurde 
bis auf 0,06 °/o silmtlicher Kohlenstoff wieder- 
gefunden. Die 0,06 °/o entsprechen voraussicht- 
lich einem geringen Anteil von Hartungskohle. 
Der an der angegebenen Quelle ausgesproehene 
Zweifel mufi sonach wohl auf besondere Umstande 
zuriickgefiihrt w erden; moglicherweise liegen 
diese in der A rt der Karbidbestimmung selbst. 
F iir die im Vorliegenden ausgefiihrten Versuche 
kommen sie nicht in Betracht.

Das K l e i n g e f i i g e  der angelassenen Stahl- 
proben steht mit den Ergebnissen der Loslich- 
keitsversuche und der Bestimmung der Kohlen- 
stofformen in voller Uebereinstimmung. Die 
Abbildungen 7 bis 17 entsprechen den bereits in 
Abbildung 6 in natiirlicher GroBe nach Aetzung 
mit Salzsaure-Alkohol dargestellten Stahlproben 
c l 5 ,  c l ,  c l i ,  c3,  c5,  c7,- c9,  c l 7  (vergleiche 
Tabelle I). — Die bei 900° C. abgeschreckte, 
nicht angelassene Probe c l5  zeigt nadlig aus- 
gebildeten, rein weiB erscheinenden M artensit 
(Abbildung 7 in 350facher Y ergr.). Nach dem 
Anlassen bei 100° C. behalt der M artensit seinen 
nadligen Aufbau unverandert bei, er ist aber 
gleichmaBig schwach gelblich gefarbt (Abbild. 8 
in 350facher Vergr.). Nach Anlassen bei 2 0 0 0 C. 
is t die Farbung gleichmaBig gelblichbraun ge- 
worden, sonstige Veranderungen sind nicht ein- 
getreten (Abbild. 9 in 350facher Yergr.). Bei 
275°  C. AnlaBliitze ist jedoch eine durchgreifende

Aenderung vorgekommen (Abbild. 10 in 350facher 
und Abbildung 16 in 900facher Vergr.). Zwei 
verschieden gefarbte Korper, ein hellerer und 
ein dunklerer, sind nadelformig gemengt. Die 
Nadelbildung ist grober ais beim urspriinglichen 
M artensit. Die Probe c5 , die bei 405° C. an- 
gelassen worden war, erschien ganz dunkel unter 
dem Mikroskop. Nadelaufbau ist vollig ver- 
schwunden. Ein etwas hellerer, braunlich ge- 
farbter und ein fast schwarzer Korper bilden 
ein kaum unterscheidbares, inniges Gemisch. 
Der dunkle Bestandteil iiberwiegt bei weitem, 
der helle tr i t t  fast ganz zuriick (s. Abbild. 11 in 
350facher Vergr. und Abbild. 17 in 1650facher 
Yergr.). Das Gefiige entspricht vollig dem des 
Troostits. Es ist iibrigens moglich, dafi die 
verscliiedene Farbung des Geinisches auf ver- 
schieden dicke Kohlenstoffauflagerung infolge der 
Aetzung zuriickzufiihren ist. W ird die AnlaB- 
liitze weiter bis zu 500° C. getrieben, so nimmt 
der hellere der beiden Gemengteile etwas an 
Menge zu (Abbildung 12 in 350facher Vergr.). 
Nach dem Anlassen bei 640° C. (Probe c 8 ) ist 
eine durchgreifende Umwandlung des Gefiiges 
sichtbar. In einer hellen Grundmasse liegen 
winzige rundliclie Inselchen eines erhaben er
scheinenden Korpers eingesprengt (vergl. Abb. 13 
in 350facher Yergr.). In Probe d4, die bei 
700° C. angelassen und dann wieder in W asser 
sclmell abgekiihlt war, ist die Zahl der aus der 
Grundmasse ausgeschiedenen Inselchen wesentlich 
vergroBert. Die Inselchen sind erhaben. Das 
Ganze ist ais ein korniger Perlit zu betrachten 
(Abbildung 14 in 350facher V ergr.). Zum Yer- 
gleich ist nocli das Gefiige der Stahlprobe im 
geschmiedeten urspriinglichen Zustandin Abbild. 15 
in 350facher und in Abbildung 18 in 900facher 
Vergr. dargestellt. Es besteht aus gut ausgebil- 
detein blattrigem  Perlit. (SchluB folgt.)

Zur Frage der Windtroćknung.
Yon Professor B. O sap n-C laustha l.

I. N e u e r e  E r g e b n i s s e  des  G a y l e y s c h e n  
V e r f a h r e n s . *

Wir verdanken Hrn. Mei f i ne r  in New York 
einen Bericht iiber die Betriebsergebnisse 

der mit g e t r o c k n e t e i n  G e b l a s e w i n d e  ge- 
fuhrten Isabella-Hochofen in Pittsburg. Da dieser 
Bericht langere Zeitraume einbegreift, und er 
ausdriicklich dem Einwande entgegentreten soli, 
den man seinerzeit berechtigterweise erhob, ais 
G a y l e y  bereits nach wenigen Betriebswochen

* Nach einem Yortrage auf einer Versammlung 
des „American Institute of Mining E ngineers“ in 
Bothlekcm („Iron A g c“ 1906 Yol. 77 S. 872); rergl. 
„Stahl und Eisentt 190C Nr. 7 S. 423.

(Nachdruck verboten.)

mit seinen bekannten Veroffentlichungen hervor- 
tra t, so wird er gewifi das Interesse der Leser 
finden.

Die von MeiBner gegebenen Zahlenwerte 
folgen hierunter in drei Tabellen, die wortlich 
wiedergegeben sind, bis auf die beiden Schlufi- 
zeilen der Tabelle I, betreffend das Erzeugungs- 
verhaltnis und das Koksverbrauchsverhaltnis, die 
von dem yorstehenden B erichterstatter her- 
ruhren. Diese letzteren lassen erkennen, dafi 
Ofen I I I  bei weitem nicht so vorteilhaft in der 
Periode des getrockneten Windes gearbeitet hat 
wie Ofen I. Meifiner gibt folgende Erklarung: 
W ahrend eines Zeitraums von vier Monaten des 
Jahres 1905 tra ten  Storungen ein infolge von



U eber  den inneren Aufbau geharteten und angelassenen W erkzeugstahls.

B e i 9 0 0 0 C. i » W a s s e r  a b g e s c h r e e k t .

V =  350

Abbildung S.

3 Stunden bei 100» C. angolassen.

V =  350

Abbildung 11.

3 Stunden bei 405° O. angelassen.

V =  350

Abblw““ S 9- Abbildung 12.
3 Stunden bei 200® C. angelassen. ,  s ............  „ ....

Abbildung 7. 

Nicht angelassen.
Abbildung 10.

3 Stunden bei 275° C. angolassen.

4533 V =  350
V =  350



U eb er  den inneren Aufbau gehiirteten und angelassenen W erkzeugstahls.
B e i 900 0 C. i n W a s s e r  a b g  c 8 c h r c c k t.

V = 350

Abbildung 13.

3 Stunden bei 640° C. angelassen.

Abbildung 14.

3 Stunden bei 700° C. angelassen.

Abbildung 15.

Nicht abgeschreckt. Geschmiedeter Zustand.

Abbildung 17.

Einzelbild zu Abbildung 11.

4553 y  _  9oo

Abbildung 18. 

Einzelbild zu Abbildung 15.

4539

V = 000

Abbildung IG. 

Einzelbild zu Abbildung 10.

V =  1650
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T a b e l l e  I.

O f e n  1 O f e n  IU
lllasperiodeu lJlaspcrlodcn

Luft
ungctrockn.

Luft 
g<; t r o c k n .

Luft
ungctrockn.

Luft
ungetrocknet

Luft
g e t r o c k u .

Juli bis 
16. Okt. 1903 

Ncu 
zugcstellt
Jauuar bis 

August 1904

August 1904 
bis Januar 

1905 und 
Monat 

August 190.r>

Januar
bis

August
1905

Januar bis Sep- 
tcniber 1903 

Ncu zugcśŁcIU 
Februarb is  Mul 1904 

Neu zugcstullt 
Sept. bis Kot. 1901

Januar 

bis August 

1905

Zahl der T a g e ...................................... __ 314 164 205 478 203
Roheisen tiig lic li ................................. t =  1000 kg 363 444 390 377 408
Koks auf 1000 kg Roheisen . . kg 1015 813 1006 1008 874
W ind tem peratur................................. 0 0. 430 460 460 415 440
G astem peratur...................................... n 270 205 260 y 230

Lufttemperatur (  Tag . . n +  1 1 ,a " 4  13,3° +  9,5° +  10,1" +  9,5"
und Luftfeuehtigkeit ) N a ch t. . n +  15,10 +  11,7° 4 -  12,9° 4 -  io,o" +  12,9"

der n a t i i r l i c h e n  | T ag . . g  im cbm 9,0 g 8,0 g 7,9 g 7,-t f? 7,9 f
Luft l N acht. . n 9 ,0 g 8,2 g 8,3 g 7,7 g 8,3 g

Luftempęratur ( T ag . . « c . — - 6 , 7 " — — — 7 ,8 0
und Luftfeuehtigkeit J N acht. . V - - — 6,7 0 ■ — — — 7,8 ”
der g e t r o c k n e t e n  I Tag . . g  im cbm — 3,1 g — — 2,9 S

Luft l N acht. . n — 2,8 g — — 2,7 g
Umdreliungszahl der Geblase- 

maschine . . . . minutliclr 111! 96 108 108 93_ 1 : 1,90 1 : 2,30 
1,90

1 : 1,89 
1,91

1 : 1,90 
1,90

1 : 2,11 
1,85Tonnen Erz auf 1 t Roheisen . . ___ 1,96

ICaikstein auf 1000 kg Roheisen kg 480 470 440 550 460
Ausbringen (  wirklich . . % 49,4 52,9 51,1 51,9 54,38

aus dem Erz ( theoretiseh . n 55,9 54,9 56,3 55,2 56,30
Gicliten t a g l i c h ................................. .— 72,3 78,0 83,0 82,0 75,0
W in d d r u e k .......................................... kg/qcm 1,04 0,99 0,97 1,18 0,97
Gichtstaub t d g l i c h ............................ t =  1000 kg 33 19 21 28 12
Erzougung8verhaltnis........................ -- 82 100 88 92 100
Koksverbrauchsvorhilltriis . . . . -- 125 100 124 115 100

notweniligen Reparatiiren am Hocliofen und dem 
Leekwerden von Kiililkasten in der Kast. A u Bar
dem wurde die Warksamkeit der Killtemaschine 
dadurch beeintrilchtigt, dal) das Ammoniak aut' 
dem Wege durch die Sclnnierbiichsęn hindurcli 
entwicli, was insofern iiberrasclite, ais die Ma- 
śchinen sieben Monate hindurcli zu yoller Zu- 
friedenheit gearbeitet liatten. AuBerdeni wurde 
ein Roheisen erbjąsen, dessen Siliziunłgehalt 0,5 °/o 
hiilier w ar, und es wurden sehr viel Feinerze 
yerschmolzen (50 °/o Mesabi). Dies mag alles 
zutreffen, man yermiBt. nur diesellien eingelienden 
Erorterungen in bezug auf die Blasperioden mit 
ungetrocknetem Windę. Diese sind nach Ausweiś 
der Tabelle dreimal durch Kaltlegen und Neu- 
zustellen (der Bericlit. sag t: „The furnace was 
bank od three [four] moiitlis“) unterbrochen. W as 
(liesem AUsblasen vorangegangen is t, welehe 
Storungen es yeranlafit haben, und wieviel Koks 
ais Anblasekoks in Ansatz zu bringen ist, daron 
wird niclits gesagt.

Die erreichte W irkiińg ist die, dafi aus dem 
Gebliisewindę ungefilhr 5 g W asserdampf im 
Kubikmeter ausgeśbhieden sind, bei einer gleich- 
zeitigen Kiihlung um ungefilhr 1!) 0 C. Die 
Gleichformigkeit der Temperatur und Feuchtig-

XIIT.se.

keit der getrockneten Luft besteht ja  ganz gut, 
wenn man gro6 ere Perioden wie die in Tabelle I 
in Betracht zieht. P riift man aber Tabelle I I  
und 111, so beinerkt man Schwankungen, auch 
innerhalb der einzelnen .Monate, die durchaus 
niclit. unerheblicli sind (bis zu 3,5 g AVasser- 
dampf und 11 0 0. in der Lufttemperatur). Diese 
Scliwankungen sind nacli der Ansiclit des Be- 
richterstatters niclit. besonders nachteilig. Wenn 
aber Meifiner diese Zalilen m itteilt uml gleich- 
zeitig aussprieht, dal) nur die Bestilndigkeit der 
Lułtbeschattenheit eine Erkliirung fiir die von 
Gayley erzielte Koksersparnis ęrmogfiche, so ist 
dies ein offenbarer Widerspruch.

Aufzuklilren ist auch nocli, wie es kommt, 
dal) diese groBen Schwankungen, die docli offenbar 
den AnSichten und Zieleń Gayleys zuwiderlaufeh, 
entstelien. Sollte die Kiiltemascliiue niclit zu- 
verlitssig arbeiten? F iir den Kalteteclmiker 
werden zweifellós die Tabellen II und I II  von 
besonderem Interesse sein, wenn auch ein wicli- 
tiger F ak to r, die Kulilwasserteniperatur, niclit 
angegeben ist.

Ueber die Deutung der holien Koksersparnis 
weifi MeiBher niclits Neues zu bringen. Wenn 
er sag t, dafi die Natur  ja  auch zuweilen in
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Tabelle II. E r g e b n i s s e  d o r  B la s p e r io d e n  m it  g e t r o e k n e t e m  W in d . O fen  1 un d  III.

TUgliche Roh- 

elsenerzeugung

t =r 1000 kg

Koksrerbrauch 
fiir 1000 kg 

Roheisen 

kg

Fcuchtigkeit Temperatur

der getrockneten 
Luft 

g Im cbm

der niiturlichen 
Luft 

g Im cbm

der getrockneten 
Luft
» C.

der naturlichen 
Luft 
o C.

1. O fen  I:
August 1904 ................... 455 782 4,1 12,9 — 2,8 +  22
S e p te m b e r ........................ 449 782 3,6 11,8 — 5,6 +  22
O k to b o r ............................ 423 832 2,7 7,2 -  7,8 +  13
N o v e m b e r ........................ 449 811 2,3 4,6 —  7,2 +  7
D c z e m b e r ........................ 462 814 2,4 3,3 — 8,3 +  1
Januar 1905 ................... 435 813 4,0 3,4 — 10,0 — M
A u g u s t ............................. 417 817 3,9 13,7 — 5,0 +  24

2. O fen  111:
Februar 1905 . . . . 425 826 1,4 2,7 -  9,4 —  4,4
J l i i r z ................................. 414 820 2,2 5,2 — 10,0 • +  7
A p r i l ................................. 404 935 2,4 5,9 — 8,9 +  9
M a i ...................................... 443 904 3,4 9,4 — 5,0 +  17
Juni ................................. 422 877 3,9 13,3 -  4,4 22

Tabelle III. E r g e b n is s e  d e r  B la s p e r io d e n  m it  g e t r o e k n e t e m  W in d . O fen  111 und O fen  I.

Koks- 
yerbrauch 

fiir 1 t 
Koheisen 

kg

Luftfeuehtigkeit Temp era tu des Geblttsewludes

Greuzfillle 

g Im cbm

Durch-
scłmltt

g im cbm

Oriiliter
Uuterschied
g im cbm

Grcn/.niiic 

o C.

Duroh-
schnitt

» C.

Oriiliter
Unlcrschled

" C.

O f e n  III:
Januar 1905 ............................
Februar „ ..............................

814 i  
810 1 1,1 bis 2,3 1,2 —  15 his — 9 — 12 6

Marz ....................................
A pril .....................................

797 J
930 1,1 n 4,0 2,9 — 12 — 4 — 8 8

•Mai .................................... 908 1,7 5,2 — 3,0 — 9 „ -  1 — 4 8
11111 * .............................. 881 2,9 5,7 — 2,8 — 7 „ —  1 —  1? 6

J«li ................................... 930 2,3 71 5,2 — 2,9 — 9 .  - 1 — 5 8

O f e n  I :
A u gu st 1904 (20 T age) . . 782 3,4 4,6 1,2 — 9 „ - 1 — 5,6 8
Septem ber 1904 ................... 783 2,3 4,6 — 2,3 — 15 n  —  4 — 9 11
O ktober ............................ 832 2,3 3,4 — 1,1 — 12 „ — 7 — -8 5
N ovem l/er „ .................... 811 1,7 2,9 — 1,2 — 9 « — 7 — 8 2
D ezem b er ............................ 814 1,7 n 2,3 — 0,6 — 12 >, — 7 — 8 5

einer K&lteperiode eine Lufttrocknung erzielen 
konne, iliese aber nur eine Erzeuguugssteigerung, 
jeiloch kęine Koksersparnis zur Folgę hiitte, so 
wird man wohl allgemein in den Kreisen er-
fahrener Hochofenleute den Kopf scluitteln. Das- 
selbe wird aucli gesehehen, wenn man liest, daB 
MeiBner die Bezieliungen zwisclien Koksersparnis 
und Mebrerzeugung noeli ungeklUrt nennt. Sie 
stehen in geradem Yerhiiltnis zueinander, wie
jedermann weiB, wenn die Uindrehuugszahl der 
Geblilsemaschine vor und nacli dem Koksabzuge 
bestelien bleibt. Dies letztere trifft nicht bei 
den Tsabella-Hochofen zu. Die Umdrehungszahl 
ist um etwa 15 °/o herabgesetzt ciulach aus 
dem Grunde, weil sonst die Motoren der Kftltę- 
maschine nicht genug Dampf erhalten wurilen.*

* Abgeselien davon koinint zur G eltung, dali 
infolge der Ijuftkiihlung bei sonst gleichen Yerhiilt- 
nissen 10 °/o mehr (an Gewicht) W ind in den Ofen 
Hiefien und hieraus eine Mehrerzeugung vou 10 °/o,
auBer der durch Koksersparnis bewii-kteu, her-
vorgeht.

Die W indtemperątnr steigt bekanntlich bei 
Anwendung des getrockneten Windeś, aber nicht 
ganz ręgelmilBig und zuweilen auch nur im ge- 
ringeu MaBe.

Von ganz besonderem Interesse sind die An- 
gaben iiber das Ausbringen aus dem Erze. Diese 
zeigen groBe Abweichungen in den einzelnen 
Perioden. Demnach scheinen die Periodeii mit 
getroeknetem Windę bevorzugt zu sein ; denn 
sie haben bis zu 3 ,5  °/o (Ofen I) hoheres Aus- 
biingen, das naturgemSp aucli einen groBen 
EiutluB auf den Koksverbrauch haben muB. Be- 
rechnet man nitmlich den Kpkssatz fiir 100  kg 
Roheisen 1 . aus Erz mit 5 0 ,5  %  Eisen und 2 . aus 
Erz von 5 4 ° / o  Eisen erblasen, um den Unterscliied 
yon 3 ,5  °/o Ausbringen zum Ausdruck zu bringen, 
so ermittelt, man ad 1 1 0 2 ,3  kg und ad 2  9 3 ,4  kg 
Koks,* im letzteren Falle also 9 °/o weniger,

* Yergl. die Ausfuhrungen des Berichterstatters 
unter »Bewertung vou Eisenerzeu* („Stahl und Eisen“ 
1902 Nr. 19 S. 1033 und Nr. 20 S. 1101).
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bei einem Unterschiede von 2,5 °/o im Aus- 
bringen also 6,4 °/o.

Set.zen wir clie Betrącht.ung fort ,  um die 
Koksersparniś gerade in der Blasperiode des 
Ofens I  zu bęleuchten (2,5 °/« Unterschied im 
Ausbringen), so miissen wir bei einer durch- 
sclinittlichen Wasserdampfentziehung von etwa 
6 g im Kubikmeter Luft mit 3 °/o Kokserparnis 
reclmen, zugezillilt zu obigen (5,4 °/o also 9,4 °/o 
gegeniiber einer tafgachlich orreiclit.cn Ersparnis 
von 15 % . Es lileiben dann nur nocli 5,6 °/o 
ais Unterschied zu erkUtren. Ein Teil dieses 
Unterschiedes koinnit, mogliclierweise nocli auf 
das Konto der W indtrocknung, insofern ais der 
Hochofengang regelmilBiger gestaltet w ird ; im 
iibrigen ist er in anderen VerhaltnisŚen zu 
suclien, auch gerade in den Verhaltnissen des 
Ofens in der Blasperiode mit ungetrocknetem 
Windę. Etwas anderes anzuiienmen, ist vor- 
laufig nicht zulassig; denn aucb der MeiBnersche 
Bericht wirki, nicht so aufklarend, wie es der 
Fali sein mufitef um die auffallend grofien Koks- 
tjrsparniszalilen, die Gayley in Anspruch ninimt, 
iiberżeugend zu begriinden.

Im iibrigen sei auf die weiter unt.en fol- 
genden Ausfiilirungen des Yerfassers liin- 
gewiesen, denen zufolge der W ert des Gayley- 
sclien Verfabrens in a b g e a n d e r t e r  F o r m  bei 
hoheren Koks- und Kohlenpreisen voll bestelit, 
auch wenn nur die tatsaclilich ais yerbiirgt. an- 
zusetzende Koksersparnis von 2 bis 4 °/o in 
Betracht- gezogen wird.

II. D e r  S t e i n b a r t s c h e  K i i h l a p p a r a t  f i i r  
H o c h o f  e n g e b 1 a s e w i n d. *

Der amerikaniscbe Ingenieur St e i nbar t ,  gelit 
von den Vorschlagen und Erfabrungen Ga.yleys 
aus und will den Geblasewind kiihlen, aber nicht 
unter Anwendung der Kaltemaschine, weil diese 
zu liolies Ąnlage- und Betriebskapit.al erfordert, 
sondern unter Anwendung eines grofien Kiihl- 
zylinders aus Blech m it F l u B w a s s e r  ais Kiilil- 
fliissigkeit,. Abbildung l stollt schematisch den 
Apparat dar. Es sind zwei Rohrbiindel vor- 
lianden, die je  1000  senkrechte śchmiedeiśerne 
Rohre von 6 ,86  m Lange und durclisclinittlicli
54 mm Durchmesser enthalten. Durcli diese 
Rohre wird eine Gesanitkiihlfiache von rund 
2300 qni gebildet.. Die Geblaseluft durchflięfit 
von oben nacb unten die Rohre, das Flufiwasser 
tr i t t  unten ein und oben aus, bewegt sich also 
im Sinne des Gegenśtromprinzips. Im Gegen- 
satze zu Gayley will Steinbart, den Geblasewind 
nicht. vor E in tritt in die Geblasezylinder, sondern 
nacli dem Aust.rit.te aus den Gebliisezylindeni 
kiihlen. W arum er dies tun w ill, werden wir 
gloich erfahren.

IJnterhalb der unt.eren Rohnniindungen werden 
Troge aufgehangt, um im Sinne der Abbildung 2 
das durcli Kiihlung ausgeschiedene W asser auf- 
zunohmen, das nacli auCen abgefiihrt. wird, oline

\ p
1000 Rohre 51 mm I ^

Abbildung 1. Kiihlapparat fiir Geblftseluft.
A =  Eintritt der gcpreBten Luft. B =  Austritt der ge- 
prcBten Luft. C =  Luftraum. D =  Eintritt des KUhl- 

wft.s.sers. E =  Austritt des Kiihlwassers.

der Geblaseluft dabei die Gelegenheit. zu geben, 
aus dem Zylinder zu entweichen. Steinbart ver- 
anschlagt den A pparat auf 84 000 d i.  Die Be- 
t.riebskosten sollen gleich Nuli sein, weil das- 
selbe W asser, das 
zuni Windkiihlen 
Yerwendung tin- 
det, liernach zum 
Kubień des Hoch- 
ofens dienen soli.

Die Kurve der 
Luftfeucht.igkeit, 

die nach Steinbart 
entsteht, ist in Ab- 
bildung 3 wieder-

kaI
i—l—i

z -_\

Abbildung 2.

Trog zur Aufnahnie der nieder- 
flieBcnden W nssertropfen a.

A -- KiiłilWHsser. 11 =  Siierrwasser.

* Auf Grund eines von Steinbart im  Marz d. J. 
vor dem „Tcchnischen Yerein“ in Pittgburg gehaltenen
V ortrags.

gegeben. Demnacli 
sollen im Sommer 
hochstens 9,2 g, 
im W inter hoch- 
stens 3,4 g W asser-
dampf im Kubikmeter Geblaseluft enthalten sein, 
im Durclischnitt also etwa 6,3 g gegeniiber etwa 
8 ,6  g, die in Luft von natiirlicher Beschaffenheit 
im dortigen Klima enthalten sein werden. Stein-
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bart bat seinen Entw urf don groBen P ittsburger 
Hochofenwerkeh ani Monongahelatlusse angepaBt. 
Dieser gro Be FI u Ii zielit im trilgen Laufe dahin, 
er ist. kein Gełńrgsflulj, der die Killtc der Bcrgcs- 
liohen in seiner \Vass|ertemperatur zum Ausdrnck 
bringt, sondern ein regelrcchter Tioflandstrom.

St.oinbart will die g e p r e f i t e  Luft kiililen, 
woil er falschlich annimmt, daB ein Kubikmeter 
gepjefito Luft und cin Kubikmeter Luft von 
natiirliclier Bescliaffenheit dio gleiche Kiihlarbeit 
erfordern, urn cin und dasselbe Temperaturgofillle 
v. u erreichcn. Dies ist aus dem Grandę falsch, 
weil lediglich die Gewichtsmenge der Luft mul 
nicht dio Raummenge fiir dio Kiihląrbeit maB- 
gebend ist. Ein Kubikmeter Luft von 2 Atm. 
(absolut) wiegt aber dpppelt so viel wie ein Kubik
meter Luft von 1 Atm. mul erfonlert deshalb

dio Temperatur der L uft in natiirliclieni Zustande 
ist. Betriigt der Untorschied z. B. 5 °, so 
kommt mail stiindlicli mit etwa 300 cbm Ktthl- 
wasser aus, botritgt er nur 4 ° , so muli man 
mit 450 cbm reclinen, d. i. 2- bis Smal so viel, 
ais der Hocliofon an Kiililwasser vcrlangt.

Aulicrdcm bedingt dio Verwendung geproliter 
Luft Mehrkosten und nicht unorhcblicho Kon- 
struktionsschwierigkciten im Hinblick auf den 
Rohrenkiililer. Solien wir von diesem Feliler 
im Entw urf ab, so konnte ja  der A pparat seinen 
W ert belialten; man muCte ilm nur den Gcblasc- 
zylindern vorsęlialten, also Wind von natiirlichcr 
Bescliaffenheit einfiihren, wie os Gayley tut. 
Aber aucli in dieser Form bietet der Apparat 
so geringe Vorteile, daB seine nicht unbedeu- 
tenden Anlagekosten oline entsprcchenden Gogcn-

g  Wasserdampf 
im cbm Luft

Abbildung 3.
Kurve A zeigt die Schwankungen der Luftfeuehtigkcit im Gcbliisemaschinennium. Kurve B zeigt dlć BcstUndigkeit 

der Luftfeuchtigkeit bei Kiihlung durch Jlonougalicla-W usser.

die Eńtziehung der doppelten Zalil von W arme- 
einbeiten. Steinbart liat aber aucli die K o m 
p r e s  s i o 11 s w a r  111 o ganz iiberselien. Dies ist 
durcliaus nicht. unbedeutend. Koniprimiert man 
im Geblasozylinder auf 0,5 Atm. Ueberdruck, 
so erwarrat sieli die Luft auf 34 °, koniprimiert 
man auf 1 Atm., sogar auf 60 °. Legen wir 
den letztgenannten Winddruck ais uugefahr zu- 
treffend fiir die Penrisylvanischen Hochiifen zu- 
grundo, so erhalten wir stiindlicli boi 48 000 cbm 
Wind (Isabella-Hochofen boi 364 t, Rolieison 
taglicli) eine Konipressionswarmemenge =  48000 
. 1,29 . 0,24 . 60 —= 893 000 W .-E.

Dioso Warmemenge muli crst durch Kiihlung 
entfernt werden, che  d e r  ei g en  t l i  che Z w e c k  
des  A p p a r a t e s  in B e t r a c h t  kommt .  Uni die 
Temperatursteigcrung im Zusammcnhangc mit 
der Komprossion wieder zu beseitigen, miiBt.on 
solche Kuhlwassennongen aufgewendet werden, 

■dali dieser W eg auf den ersten Blick ais vollig 
ungangbar ersclieint,. Die vollstandige Bescitigung 
der Komprcssionswarme gelingt, ilbenlies nur, wenn 
die Fluliwassertemperatur erhoblich niedriger ais

w ert błeiben; urn so melir, ais dic "Botriebs- 
kost.en sich doch nicht einfach mit dem Hinweis 
ab tu u lassen, daB das Kiililwasser noch weitere 
Yęrwendung zum Hochofenkiihlen finden konno. 
Es ist immer gut, wenn mail bei solchen Ent- 
\ffirfen mit getrennter BuclifiUirung arbeitet und 
in diesem Falle das Kiijilwasśer regelrecht mit 
einem Geldbetrage belastct, aucli gerado wcil 
wahrscheinlich viel melir Kiililwasser zum Wind- 
kiihlen ais zum Hochofenkiihlen gebraucht, wird. 
Imiherhin sind die Betriebsausgaben, wenn man 
einen groBcn FluB zur Yerfiigurig bat, gering. 
Daran wiirdo das Vorhaben kanni scheitern, aber 
wie sielit es mit dem Erfolge aus?

Das FluBwasser nimmt die Tem peratur der 
Luft an, und bcide, die FluBwasser- und Luft- 
temperatur, miisson im Jahresdurchsclinitt iiber- 
cinstimmen. Dies wird aucli bestatigt, wenn 
mań die in Abbildung 3 mitgeteilten Zahlen 
zusamiuenstcllt. Es ergibt sieli eine durch- 
sclmittliche Flufiwassertemperatur von 12,9° C. 
im Jalire. Die durchschnittliehe Lufttem peratur 
kann man den Yeroffentlichungen iiber Gayleys



1. Juli 1906. Z u r Ę rage  der Betuegung und Lagerung eon Hiittenrohstoffcn. Stahl und Eisen. 789

Verfalircn enlmehmen,* sie betrilgt 12,5°, also 
ungefiihr dasselbe. Daraus folgi., da 13 zeit.weise 
im Jahre  das W asser wilriner ist; ais dio Luft, 
also itbęrhaupt nicht kiihlen kann. Dies ist 
natiirlich ein grofter Uehclstand, aber sehen wir 
auch dariiber hinweg, so miissen wir bald die 
Entdeckung machen, daB die erziclt.cn Kiilil- 
wirkungen nur selir geringe sein werden, weil 
die Tempera tu r unterschi ode zwischen Luft und 
Kiihlwasser gering sind. Die Hauptśąche ist’, 
daB die Ki i h l  u n g  d u r c h  F l u B w a s s c r  g a n z  
u n ■/. u v e r l i l s s i g  ist. W as will Steinbart, machen, 
wenn gerade dic Luftfcuchtigkcit sehr hoch ist, 
aber das FluBwasser annahernd dieselbe Tem
peratur bat, wie die Luft?

DaB dic Kiiblwirkung aus dem eben genannten 
Grunde nur gering sein kann, lehrt folgende 
B etrachtuńg: Nchmcn wir eine Luft,temperatur 
von 30° mul eine FluBwassertcmperatur von 
20° an, ein Fali, der yerhaltnismitfiig sehr giinstig 
liegt und nicht oft cintret.cn wird, so liiBI. sich 
thcoretisch folgender Kiihlvorgang denken: die 
Luft wird von 30° auf 22° gekiihlt, wiihrend 
das W asser von 20° auf 22° erwiirmt wird. 
In praktischer Ausfiihrung wird man dic Luft,- 
kiihlung nur bis 24° treiben konnen, weil der 
Wilrnieaust.auscb bei Temperaturuntcrschiedcn 
unterhalb 2° auBcrordentlicb gering ist. Es 
wurden dann stiindlich bel 48 0 0 0  cbm Luft 
und einer Wasserdampfausscbeidung von etwa
0 ,fi g im Kubikmetcr Luft.** 109 000 W .-E. 
entzogen. Es ist dics eine recht klcine Kiihl- 
leist.ung. Die Kiihlwassermengo wiirdc- stiindlich
55 cbm sein, etwa hall) so viel, wie der Hocli- 
ofen an Kiihlwasser beansprucht. Sinkt min die 
Luftteniperatur, so wird der Unterschicd zwischen 
ilir und der KiihlflRclient.empcratur imnier kleiner, 
bis bei 22° bis 23° die Kiihłwirkung auch boi 
sehr groBen Kiihlwassermengen nahezu glcicb 
Ntill wird. Es tr i t t  dann der Zustand ein, der 
in der Kuhltechnik gcbicteriscb die K a l t . e -  
m a s c li i n e fordert.

* „Stahl und Eison“ 1905 Kr. 22 S. 1290. £
** 75 °/o \  Sattigung angonoinmen, (  30° 22,6 

volle /  orgibt bei ( 24° 22,0

Demnacli ausgeschiedcn 0,6

Der oben gcdacbte Fali ist, wie gesagt, 
auBerordentlich giinstig godaclit.; er wird nur 
selten eintreten und es wird iiborhaupt nur in 
einem recht. kleinen Teil des Jahres moglieb 
sein, aus dem Kiihlapparal. Nulzen zu zielien. 
Das Schlimmste ist aber, daB man weder die 
FluBwassertemperatur regeln nocli mit Sicherhcif. 
Yoraussagen kann. lian  niuB ruhig zuscliauen, 
wenn sio steigt, und auf Besserung hoften genau 
so, wic man es beim Steigcn der Lufttemperat.ur 
und Feucbtigkeit zu tun gewohnt, ist. Man hill.te 
also durch den Einbau des Steinbartscfien Kiihl- 
apparat.es sehr wenig gcwonnen, so wenig, dafi 
das Anlagekapital keine aiisreichcndc Verzinsung 
tinden kann.

Nach diesen Ausfiihrungen bedarf es keiner 
Bcgriindung, wonn ich belmupte, daB die in 
Abbildung 3 wiedcrgcgebeno Feuchtigkeit.skurvc 
falscli ist, sowobl binsichtlich ibrer Hohenlage 
ais auch ihrer GleichfŚrmigkeit.

Steinbart, spricht in seinem Vort,ragc auch 
iiber die G a y 1 e y s c h o W  i n d t r o c k n u n g. E r 
nennt eine „ J o h n s o n s c h e  T b e o r i o “ , die mit. 
Ililfo der Witrmelehro versucht., die hohen Koks- 
ersparniszahlen Gayleys zu begriindon. Es wird 
in dieser Thcorie u. a. weitlilufig auseinander- 
gesetzt., daB jede Koksersparnis, sei es durch 
Erhohung der W indtcmperatur, sei es durch 
Trocknung des Windcs, ein schnelles Sińkcn 
der Tcmperaturen im Hocliofen nach der Gicht 
zu mit sich bringe. Es gewinnt dadurch, daB 
die Kohlensiiure in geringerem MaBe dissoziiert, 
die indirekt.e Reduktion an Umfang und dies 
bedingt eine weitere Koksersparnis.

Alles dies ist lftngst bekannt und in jodem 
Lehrbuche iiber Eisenhiitt.enkunde nachzulescn. 
Man weiB aber, daB die auf diesem Wegc hinzu- 
kommende Koksersparnis nur s e h r g o r i n g  ist. 
Dies weiB man deshalb, weil Veranderungen in 
der W indtemperatur und ihro Begleitcrscheinungen 
tagtiiglieb yorkommen und in denBetriebsbericht.en 
zum Ausdruck gelangen.

Die mit dem Ausdruck „verfiigbare W arme- 
menge“ von Johnson eingeleitete Betraebtung 
des W armehaushalts im Ofen ist durebaus irrig 
und kann einfach ubergangen werden.

(SchluB [III. TcilJ folgt-)

Z ur Frage der Bewegung und Lagerung von Huttenrohstoffen.
Yon Professor M. B uhlc-D rcsden.

(Fortsetzung

j i e  S c h n e c k e n  werden neuerdings viclfach 
zum Boladcn gedeckt.or Eisenbahnwagen mit 

kornigen und mehligen Stoften verwenilet; z. B. 
von der Maschinenfabrik G. S a u e r b r c y  in 
•StaBfurt zur Verladung von gemahlenem Steinsalz, 
H artsalz, Kainit, Schainotte, Gips, Soda, Sulfat,

von Seito 722.)

Zeinent, Kobie, Spat, Glas usw. (Abbildung 35).* 
Das Beladen cines 10 t-W agens mittcls diesor 
obne weiteres verstandlichen Einrichtung bean- 
sprucht bei fcinem Mahlgut etwa aclit Minuten.

* I). 11. I \  88 835.
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Oroudńss

Die Umkehrung iler Scbnecke ergibt das so- 
genannte „ Ę o r  de  r  r  o li r “ (Abbildung 36 [Bau- 
a rt der L i n k  B e l t  E n g i n e e r i n g  Co., Pbila- 
delphia]), liei dein im Innem 
an den Wandungen angebrachte 
Scliraubengitnge den iiberaus 
reinlichen und staubfreien 
Transport von Erzen, Zement,
Soda usw. yornehmen; die Stoffc 
konnen zugleicli unterwegs 
nocli gekiihlt, getrocknet oder 
gemischt werden.

Endlich gehoren hierher aucli 
nocli die bekannten Kr a t , z e r ,
S c h l e p p k e t t e n ,  F o r d  e r -  
r i n n e n  usw. Unter Hinweis 
auf das dariiber vom Yerfasser 
in „Stahl und Eisen “ 1905N r. 18 
S. 1046 u. f. Ausgefiihrte sei 
iiber die M a r c u s - P r o p e l l e r -  
r i n n e n  noch ergiinzend be- 
merkt, daB inzwischen die Firma 
„ C a r l s h u t t e “ A. - G., Alt- 
wasser in Schlesien, fiir die 
Gliickhilf - Friedenshoffnungs- 
griibe bei Waldenburir nach

diesem System Rinnen aus- 
gefiihrt bat ,  dereń jede 
15 0 0 0  kg schwingende Mas- 
sen in Bewegung setzt. Es 
sind dies wohl die groBten 
Rinnen, die bis heute gebaut 
wurdcn. Audi die G e b r .  
Co min i cli a u in Magdeburg 
haben Schwingtranspórtrin- 
nen mit e i nem Antrieb bis 
zu 82 m ausgefiihrt. Ab- 
bildung 37 veranschaulicht 
eine derartige fiir die Kolilen- 
silos der bereits erwahnten 
Kaiserlichen >Stahlwerke zu 
Yawatamachi (Chikuzen) in 
Japan in 10 Exemplaren 
gelieferte Schuttelrinno von 

i 40 m Lange, 600 mm Breite
___: und je  590 t/24  Stuiulen-

Leistung.
W irtscliaftlich bemerkens- 

w ert ist die nachfolgende 
Zablentąfel, weil sie nach 
Anlage- und Unterhaltungs- 
kosten einen Yergleich der 
soeben besprochenen Jla- 
sebinen unter sich bezw. 
mit den im Anfang der 
nilchsten ( Bsenkrechten“) 
Gruppe zu behandelnden 
Elevatoren gestattet.

Hauptsitcblich von Bedeu- 
tung unter den s e n k r e c h t  

g e n e i g I  s t e t i g  f o r d e r n d e n  
Mas  chi no n sind die Becherwerke oder Eleva- 
toren, dereń Rentabilititt fiir Massengiiterbewegung

Abbildung 35.

Yerladeschnecke

von

G. S a u o r b r c y ,  

StaBfurt.

oder s t a r k

Abbildung 36.
Fordorrohr der L in k  B e l t  E n g in e e r in g  C o., Pkiladelphia.
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Z ahlentafel: * A n i  a g o -  u n d  I n s t a n d h a l  tu n  g s  k o s t e n.

Forderer

Elevator
» 
n

K ratzer .
n

E isenforderband  
G u rtfS n lerer . .

n • •
n • •

Forderriunc . .

Anlagekosten

Gesamfc

31 748 
IG 732 

8 744 
296

1 480
2 026 

443 
296 
172

1 767

fiird .lfd . ni
Ji | i

Gelorder- 

tcs Out

t

335 237 
178 541 
37 685 

149 350 
29 769 

149 350 
10 000 

149 350 
2 180 

250 000

Porderweg

22,6
17,7—21,9

12,2

9.1
27,4—32,3
1 mai 38,1 

18,3
29,9
9.1 

33,5
525 •)

Kosten fur Instandsctzung 
und Erneuerung

Gesamt
i

1 758 
13 878 

147
1 436
2 258 

47 213
817 

1 430 
859 
306

f. 11><30 m 
Forderweg

4

0,70
11,94

0,98
3.20 
7,97

17,60
8,50
3.20 

35,79
0,00255

Fordergut

Kohle
Koks

Eisenerz
(llUniutit)

Kohle
Koks

Kleiner Koks 
und Gcuh

Kohle
Aminoniumsulfat

Kohle

Bemerkungen

(HeiB)

(HeiO)

> 21 Kiunen 
vou zursam- 
meu 525 m 
Lftnge (Gas- 
anstalt Zii- 
rich).

i

-5 P 
to ej

.5 ~£ o
3  = 

s
■- oOT O

durch folgendes Beispiel** erlautert 
sein mogę:

In 10  Stunden seien 1000  t 
Kohlen aus einem Ścliiff zu verladeu:
a) Handarbeit mit " -8 0  Mann: Lohn- 

kosteii 80 • 10 • l =  800 .. //, 
[Jnternehmergewinn ~  20 0  -.ii'. 
ergibt zusammen 1000 Jb.

b) G bis 8 Dampfwiiiden an Bord und 
40 Mann: Lohnkosten ~  40 ■ 10 
• 1 =  400 Jb, Zinsen und Amor-

tisation ° -° j~  • ^ = 1 0 0 J g ( l ( | |o
und nach 50 Keiscn), Unter- 
nehmergewinn ~  100  JL\ ergibt 
zusammen 600 J L

c) E leyator und 20 Mann: Lohn
kosten 2 0 - 1 0 - 1  =  200 JO, Zin-

, . . . . .  100 000 1sen und Amortisation ——----- —
50 10

=  2 0 0  (wie unter b), Unter- 
nehinergewinn ~  50 J(>, ergibt 
zusammen 450 J L  

Abbildung 38 zeigt eine neuartige 
fahrbare Ąusfuhrung von W . F  r e d e n - 
h a g e h  in Offenbach, die bei 2 bis 
2,5 P .S . etwa 10 cbm/Std. leistet. 
W erden die Bećher bei gro Ber en Aus- 
fiihningen und fiir schwere Arbeiten 
zu Eimern, so gehen die Elevatoren 
in Bagger bezw. Exkavatoren iiber.

Yon den B a g g e r n ,  welclie zum 
gJpBten Teil zu den s t e t i g  in 
b e l i e b i g e r  K i c h t u n g  forderiulen 
Hebewerken gehoren, werden ins- 
besondere die Trockenbagger vor- 
aussichtlich in der Mchsten Zeit von 
ganz hervorragendęr Bedeutung sein. 
Wahreml in den Yereinigtea Staaten

* Nach Z im m e r ,  Escerpt. Miudtes 
of Proc. Inst. Civ. Eng. 1902/03.

** Aus des Yerfassery Bearbeitungen 
iiber M assentransport in Luegers „Lexikon 
der gesamten Technik".
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Abbildung 38. Elevator von W . P r e d e n l ia g e i i ,  Offenbach.

fur Erz transport. * bei Aufnahme vom Haufen- 
lager yoruelimlich mit Dampf lofielbaggern** ge- 
arbeitet wird, kommt die Verwendung dieser 
Bau ar t. in Deutscliland nur langsam in Aufnahme; 
allerdings soli nicht unerwdlini bleiben, daB eben- 
falls Me nć k  & H a m b r o c k  in 
Altona schon seit liingerer Zeit 
auch auf Schlackenhalden solclie 
Bagger verwenden.

Bei uns sind im B e r g -  
1) a u fiir Troclcenbagger meist 
Typen gobrituchlicb wie z. B. 
die von der L i i b e c k e r  M a 
ści ł  i n en b a u - Ge s e 11 s c li a f t 
ausgefiihrten K oiistruktionen;
Abbild. 39 zeigt einen Hocli- 
bagger im Abrauni eines Braun- 
kolilenbergwerkes.

* T ergl. des Y erfassffs liuoli 
„Technische H ilfsm ittel zur Be- 
forderung und Lagerung Ton Sam- 
melkorpern (Massengutern)". Ber
lin 1901, 1. Teil, S. 79, Abbild. 163.

** Siehe „Stahl und Kisen“ 1904 
Kr. 2 S. 75; 1905 Nr. 20 S. 1171.

Auch bei der Erdfprderung liat 
sieli vielfach das Rediirfnis heraus- 
gestellt, groBe Massen an verscliie- 
denen Stellen gleichzeitig in Arbeits- 
angrilf zu nehnicn, iihnlich wie mań 
im Maschinenbau groBe W erkstiicke 
mit mehreren Stiihlen zugleich be- 
arbeitet. So ha t die L ii b e c k  e r  
M a s c h i n e n b a u - G e s e 11 s c li a f t 
besondere Maschinen entworfen (eine 
wird zurzeit gebaut fiir die Gruhl- 
sclien Braunkohlen- und Brikettwerke 
in Briihl boi Koln) fiir liohe Abtrags- 
niassen bei eyentuell gesonderter 
Fijrderung der einzelnen Schaclit.e. 
Dazu sollen die Bagger mit verschieb- 
baren Becherw(irken dienen (Abbil- 
dung 40), die fiir das Abtragen hoher 
1 fal don bis' zu 35 m HBhe und zur 
direkten Braunkolilenforderung be- 
stimmt sind. Bei starlcer Unębenheit 
der Soliło (des „Liegenden“)- ist eine 
Kombination mit Tiefbiggern un- 
ścliwer durclizufiihreń. Die Leistung 
kann der Leistungsfiihigkeit der vor- 
hande.nen Transportm ittel angepaBt. 
werden und 100 bis 250 cbm/Std. 
betragen.

Wegen ihrer, nieines Erachtens, 
in Zukunft fiir derartige Arbeiten 
besonderen Bedeutung seien liier die 
Betriebskosten einer solchen aus zwei 
Baggern bestelienden Exkavator-An- 
lage von V o l l h e r i n g  & B e r n h a r d t  
(Type B der Liibecker Maschinen- 
bau-Gesellschaft [yergleiche Hiitte, 

19. Aufl., I. Teil, S. 1263] nach Professor Dr. 
P h . Fo r c l i he i n i e r )  eingeschaltet; die ange- 
gebenen Zalilen konnen ais gute, aus yielen 
Forderstellen erlialtene Jlittelw erte betraclitet 
werden.

Abbildung 39.

H ochbagger der L i ib e c k e r  M a s c l i in e n b a u - G e s e l l s c h a f t .
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Der obere Bagger fiillt einen Zug von
30 W agen von 90 cm Spur, indem er langsam 
(iber ihn hinwegfahrt, in etwa 20 bis 22 Minuten, 
um einen neuen Zug unter ilen Bagger zu 
schieben; er arbeitet in gieichmaBigem feinem 
Sand, wahrend der untere Bagger groben Hauer- 
sand und Kies fordort. Die Tagesleistung stellt 
sich folerendermaBen:

Oberer Bagger  
Unteror .

Wagen- 
inhnlt 

In cbm 
gewach- 
scnen 

Bodens

Zahl
in

Aushub wahrend 
12 Std. in Festractcrn

im
Mittel stcns hochstens

6— 2112 

1403

Die Anzahl der jahrlichen Arbeitstage 
laflt sieli fur norddeutsches Klima zu 220 
angeben. Die Sonntage werden zu Re- 
paraturen benutzt, auGerdem sind aber 
alle sechs Wochen nocli 2 bis 3 Tage 
zu Ausbesserungen notig, und es mogen 
wahrend seclis Woclien nocli ungefahr drei 
Regentage vorlcommen, an denen die Leute 
die Scliiittplatze verlassen; scliliefilieh muS 
maii auf zwei Monate Stillstand infolge 
von F rost rechnen, welcher das Verschieben 
der Gleise zu selir erschwert. Bagger- 

. ineister, Maschinist, Heizer, Schiittklappen- 
steller und Schachtmeister beziehen meist 
ein Monatsgelialt, und die Tagelohne sind 
unter Annahnie von 220 Arbeitstagen im 
Jalir bereclm et:

jt,
Zinscn yon 69 000 J  zu 5 ' / o ...................  3 450
Tilgung des K aufbetrages und AusbesBe- 

rung bei Tag- und Jiaehtbetrieb zu 15°/o 10 350
Yerfrachtung, Aufstellung, Anteil an Er-

richtung einer Schiniede usw...................
Yerlegung von etwa 1000 m Glein kostet 

1500 hieryon seien 2/ 3 auf Gewinnung
und Yerladun" jrereeb n et.......................

5 000

1 000

oder, das Jalir zu 220 Arbeitstagen ge- 
rechnet, fiir 12 S tu nd en ............................

19 800

45).
Sckachtet der Bagger 111 12 Stunden ] 700 cbm 

trockenen Sand aus, so entfallen von obigen 
137,93 J(, auf 1 cbm Aushub 7 bis 8,1 fy.

Ais neu unter den bekannten Becherforderern 
(Hunt-Polilig. Bradley-Bamag, Link Belt Co.-

1 Baggerm cister fiir daa Heben und ŁJts 
Senken der Ł eiter, das A'or- und
R u ck w artsriiek en ..................................... 7,40

1 Maschinist ........................................... 6,50
1 Heizer .................................................... 4,90
2 Arbeiter an der I i la p p e ..........................9,80
1 Schachtmeister zu 3,60 bezw. 7,40 Jt

und 18 Mann zu 2,50 bezw. 3,00 zum 
Gloisriicken, wovon 2/3 auf Gewinnung 
und Yerladung gerechnet werden m ogę 40,93

2 Mann zum Aufriiumen des Bodens, der
neben die W agen f i i l l t ............................  6,00

6,5 mtr. Zentner* Kohle zu 2,00 Jt> bezw.
1,60 .............................................................  10,40

W a s s e r .................................................................. 3,00
Schmiermittel, P u t z w o l le ............................. 4,00
fiir Zinsen, Ausbesserungen, Tilgung des

Kaufbetrages usw..........................................  45,00
Summę der Kosten in 12 Stunden 137,93

(Die 45 finden sich wie fo lg t :
Ein Bagger k o s t e t ........................................... 50 000
bierzu: 1 Kolilen- und 1 W asserwagen . 3 300
die Schienen fiir den Erdgraber wiegen  

30 kg/m , also allo drei Schienen zu-
sammen 90 kg/m  und kosten 9,90 J .
Die Schwellen kosten je 5,00 J t  oder 
fiir 1 m Gleis 6,60 wahrend, wenn 
sie nur das Fordergleis zu tragen liatten, 
ein Betrag yon 80 4 genugen wiirde.
Die Anlagekosten Ton  1000 m Grabe- 
gleis betragen daher 1000 X  (9,90-(-6,60
— 0,80) = .................................  15 700
----- —— _ 69 000
* 1 m. Ztr. =  100 kg.

XIH.se

Abbildung 40.

Bagger mit verachiebban;u Becherwerken (L i ib e c k e r  
M a B c h i n e n b a u - G e s e l l s c h a f t ) .

Fredenhagen usw.) seien kier die mit gutem 
Erfolg zurzeit schon mehrfach ausgefiihrtcn 
K u r v e n k o n v e y o r  von C. S c h e n c k  in Darm
stadt (Abbildung 41) erwahnt, dereń wichtigste 
E igenart in der groBen Anpassungsfahigkeit 
besteht infolge der in allen Ebenen moglichen 
Bewegungsfreiheit, die ein Be- und Entladen 
des Fordergutes an jeder beliebigen Stelle eines 
Raumes gestattet.

Ein besonders giinstiges Arbeitsfeld auf dem 
G-ebiete der K e s s e l b e k o h l u n g e n *  erschlieflt 
sich nafnentlich da, wo es sich um hohe Lei- 
stungen handelt, bei gleichzeitigem mechanischem

* Bezuglich der mechaniBchen K esselrost - B e - 
B c h ic k u n g  vergl. des Yerfassers B u ch : „Technische 
H ilfsm ittel zur Beforderung und Lagerung yon Sammcl- 
korpern1' (Berlin 1904), II. Teil, S. 93 u. f. — Feue- 
rungen yon T o p f  & S o h n e ,  Erfurt, S. 89 u. f . ; 
W e g e n e r ,  Berlin usw .; ferner „ZeitBchr. d. Vereines 
deutscher Ing.“ 1904 S. 1523 u. f. ( B a b c o c k - W i l - 
c o s ,  D a m p f k e s s e lw e r k e  A .-G ., Oberhausen).

A is jiingstes der mechanischen Feuerungssystem e 
sei das yon B. B o u s s e  in Berlin kurz erlautert. D iese  
Feuerung (Abbildung 42) besteht aus einzelnen hinter-

3
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Riicktransport dor Asche undSclilacke fiir dasEin- 
schicncn-Becherwerk-System von A. B l e i c h e r t
& Co., in Leipzig (Abbildung 43). Sein Wesen 
besteht darin, dafi die Lanfrollen auf einer ein- 
zigon Mittelscliiene laufen und an ihren nacli 
beiden Seiten verl;tngerten Aclison pendelnd

Abbildung 41.

aufgehangte Beclier tragen, w o bei das die Lauf- 
rollenaclisen yerbindonde Zugorgan eine beliebig 
grofie Yerdreliung um seine Łangsachse zulaBt. 
Infolgedessen kann das Becherwerk nach allen 
Riclitungen im Raume frei bewegt werden. Vor- 
teilhaft besteht das Zugorgan aus einer Kette, 
dereń Glieder mittels eines in der Litngsrichtung 
des Zugorganes liegenden Gelenkbolzens ver- 
drelibar miteinander verbunden sind. Dio Beclier 
sind in dor Laufrichtung des Becherwerkeś kipp- 
bar angeordnet und liegen mit ihren Rilndern 
diclit an- oder iibereinander, so dafi das Becher
werk in den wagerechten Lilufen ein liickenloses 
Forderband bildet.

W as die hier zweckmilBig anzugliedernden 
D r u c k w a s s e r f S r d e r e r  anlangt, so spielen 
sie bekanntlich eine groBe Rolle beim S p u l -  
oder S a n d v e r s a t z .  So wird auf der Don- 
nersmarck-Hutte in Zabrze durch Abspritzen 
von nalie der Grube gelegenen Sand- und Lelnn- 
schichten mit W asserstrahlen von 10 bis 15 mm 
Dicke und 15 Atm. Pressung das Yersatzgut 
gewonnen. Der Schlamm liieBt durch lauge 
guBeiserne Leitungen iu die Grubenbaue ein. 
Nach Angaben der genannten Hiitte halTen die 
in zelin Stunden etwa 1000 cbm (ausschliefi- 
lich W asser) bewaltigenden Leitungen 125 bis 
200 mm lichte W eite. Dabei verhalt sich W asser: 
Versatzgut =  rund 2 : 3 .  Die Abnutzung der 
Rohron ist unbedeutend; fiir GuBrohren mit

einandergoreihten roatartigen Triigern, die jedem  Bronn- 
stoif angepafit werden konnen. Die Bewegung dieser 
Roste erfolgt meclianisch durch Schieber, Rollenketten  
oder iihnlicho kinematisch gleichwertige Treibmittel, 
die jew eilig  sicher und gegen  direktes Feuer und die 
Schlacke geschiitzt angeordnet sind.

12 mm W andstarke und losen Flanschen (Drehbar- 
keit der Roliren) kann man rechnen 1000000  cbm 
V ersatzgut, bei festen Flanschen rd. 600 000 cbm. 
Die Kosten fiir das Abspritzen sowie fur das 
Heben des aus den Flozen wieder abfiieBenden 
Forderwassers belaufen sich auf etwa. 8 bis

10 ^/cbm. Nach den 
Ausfiihrungen des 
Geh. Oborbaurates 
N i t  s c h m a n n * 

nimmt man an, 
dafi der Sandversatz 
nocli wirtschaftlich 
ist, wenn das Kubik- 
meter Versatzmasse 
sich auf liochstens 
50 ^  stellt.

W ird das Versatz- 
gut nicht durch Ab- 

Kurvenkonveyor Spr it z e n , sondern
von C. Schenck,  vielleicht durch

Darmstadt. Trockenbagger **
oder dergleiclien ge
wonnen, so sind bei 

dem Schlammversatzverfaliren die wichtigsten 
Einrichtungen diejenigen, die das feste Gut (oft 
auch Schlacke und Asche) mit dem W asser richtig 
mischen. Das ist deswegen von so groBem W ert, - 
weil unrichtige oder ungleiclimaBige Mischungen 
sofort bedeutende Storungen in den Yersatzbetrieb

Abbildung 42. Mechanisclies Feuerungs- 

system  von E. B o u s s e ,  Berlin.

bringen kijnnen. Infolgedessen muB meist davon 
abgesehen werden, den Inlialt des Forderwagens 
oder FordergefaBes (lirekt in die Schlammversatz- 
leitung auszukippen; vielmehr erscheint es vor- 
teilhaft, ein stetiges Heranfordern des Gutes,

* „Glasers Annalen“ 1906, I, S. 148 u. f.
** „Dinglers 1’olyt. Journal" 1904 S. 755.
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Abbildung 43. E inschionen-Becherw erk von A. B l e i c h e r t  & Co., Leipzig.

welclies mit W asser geinischt werden 
soli, lierbeizufiihren. Dieses Grut mufi 
dann nach Moglichkeit verteilt wer
den. Die kontinuierliche Zuffihrung 
geschieht nach Lage der ortlichen 
Verh!tltnisse entweder durch ein Be- 
cherwerk oder durch eine Transport- 
schnecke. Beide haben, wie noch-- 
mals betont werden soli, nicht den 
Zweck, das Gut in die Holie oder 
in die Lange zu transportieren, son- 
dern nur eine gleichinaflige Be- 
schickung herbeizufuliren. Das aus 
dem Becherwerk oder der Transport- 
schnecke gefallene Gut geht bei den 
von G. H e c k e l  gebauten Anlagen 
(Abbildung 44) zunachst auf einen 
Yerteilungskegel. Dieser Kegel wird 
von einem Trichter umschlossen, 
an dessen Band eine Ringleitung 
lierumliiuft.. Das stetig  herankommendeYersatz- 

. m ateriał rutscht auf dem Verteilungskegel nach 
den Seiten zu ab, und wird sofort durch W asser 
bedeckt. Es geht dann auf einen Rost, um die 
grofien Stiicke zuriickzuhalten und Verstopfungen 
zu vermeiden, und durch diesen Rost hindurch.
Nach dessen Passieren durchwandelt es noch Abbildung 44.
Druckwasserstrahlen, die zugleich den Zweck Sehlammversatz nach
haben, den Rost vor dem Yerstopfen zu schiitzen. G. Heckel ,  St. Johann. 
Sodann kommt zunilchst eine konische Leitung,

hierauf die wirkliche 
Spiilleitung. — Durch 
die Yerwendung vor- 

handener Schlacke 
werden allmilhlich an 
manchen Stellen die 
frulior aufgetiirmten 
Berge verschwinden, 
um, nachdem die Ab- 
gabe des Nutzgutes 
erfolgt ist, unter die 
Erdoberfliiche zuriick- 
zukehren, auf diese 
Weise die nun wieder 
benutzbaren Lager- 
flachen freigebend und 
zugleich d ie  E r d -  
r  i n d o z u s i c h e r  n 
(Bruchfelder); denn 
die Ablagerung des so 
eingesohlemmten Gu- 
tes ist vorziiglich und 
kommt dem gewachse- 
nen Boden gleich.

Die L a g e r m i t t e ł  
sind meist ais Binde- 
glieder und gleichsam 
ais elastischeEinschal- 
tungen (nach A rt der 
Windkessel) zwischen 
den das Angebot und 
die Nachfrage bewal- 
tigenden Pordermit- 
teln unentbehrlich.

(Sehlufi folgt.)
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Sauggaserzeuger fur teerbildende Brennstoffe und fur kleinstiickigen 
Koksabfall.

Profcssor S c h o t t l e r  gibt in seiner Abhand- 
lung* iiber „Neuere K raftgaserzeuger“ eine 

so umfangreiche Zusammenstellung der bisłier 
zur Ausfiilirung gekommenen Konstruktionen, dafi 
es yermessen erscheinen mag, diese Abliandlung 
durch die Beschreibung neuerer Gaserzeuger er- 
giinzen zu wollen. Bei nachstehenden Ausfiih- 
rungen liandelt es sieli urn Gaserzeuger, die mit 
billigeren Brennstoffen arbeiten ais A nthrazit und 
Koks, und zw ar um bereits bewahrte Konstruk
tionen der Firma J u l i  u s P i n  t s  cli in Berlin-Fiirs- 
tenwalde. Diebeiden Erzeugertypen sind seit Sep- 
tember 1903 in der Fabrik genannter Firm a 
mit den in B etracht kommenden Brennstoffen im 
Dauerbetriebe erprobt und dann an audere Be- 
triebe des In- und Auslandes auf Bestellung ge- 
liefert worden, wo sie aństandslos arbeiten.

1. E r z e u g e r  z u r  V e r g a s u n g  y on  S t e i n -  
kol i l e ,  B r a u n k o h l e  und  Tor f .  Schottler be- 
merkt in seiner yorerwahnten Abliandlung, daB 
alle von ihm beschriebenen Gaserzeuger fiir Stein- 
lcolile scheinbar noch keine recht befriedigenden 
Ergebnisse liefern, wahrend sieli Erzeuger fiir 
Braunkohle und T orf gut einfiihren, weil Ver- 
stopfungen im Ofen Mer' nicht auftreten und der 
Braunkolilenteer weniger schadlich w irkt. Hier- 
nacli gelingt die vollstaiidige Teerbeseitigung 
bisher weder bei der Steinkolilen-, noch bei der 
Braunkolilen- und Torfyergasung.

In dem Erzeuger zur Vergasung bituminoser 
Brennstoffe nach Abbildung 1 wird bei sacli- 
gemaBer Bedieming ein yollstandig teerfreies 
Gas erzeugt. Der zu yergasende Brennstoff ge- 
langt von der Einfiillvorrichtung E  iu ein unten 
offenes Rohr A, das lotrecht in die Mitte des 
Scliachtes B eingeliangt ist und ais Retorte zum 
Entgasen des Brennstoffes dient. Dieser fallt 
in Form von Koks aus dem Rohr A heraus und 
wird im unteren Teile des Scliachtes B in glei- 
clier W eise vergast, wie bei gewolinliclien Saug- 
gaserzeugern, die mit Koks oder A nthrazit a r
beiten. Infolge der Saugwirkung der Gasmascliine 
t r i t t  Luft durch das Rohr C und den Rost D 
zum gliilienden Brennmaterial H und wandelt 
hier den festen Brennstoff in brenubares Gas 
um, das durch das Rolir F  zum Verdampfer G 
und yon hier durch einen Skrubber und Reiniger 
nach der Maschine stromt. Im Yerdampfer G 
gibt das durcli Rohren stromende Gas einen Teil 
seiner W arnie an das W asser ab, yon dem die 
Rohren umspult werden. Der dadurcli gebihlete

* .Z eitschrift des Yereines deutscher Ingenieure"
1905 S. 1809 und 1901.

(Nachdruck yerboten).

W asserdampf dient zum Absaugen der in dem 
Rolir A aus dem frisclien Brennmaterial ent- 
stehenden Destillationsgase. Indem dieser Dampf 
mit einer Spaimung von 0,1 bis 0,2 Atm. durch 
das Strahlgeblase J  und das Rohr K unter den 
Rost des Scliachtes B gefiilirt wird, reifit er 
nicht nur die in A gebildeten und durch das 
Rohr L zustromenden Destillationsprodukte mit 
sich fort, sondern saugt aucli einen groBen Teil 
des im Schacht B erzeugten Gases durcli das 
Rolir A Mndurcli ab, um es ebenfalls unter den 
Rost D zu fiiliren. Dieses Gas durchdringt im 
lieiBen Zustande das im Rolir A befindliche 
Brennmaterial und entgast es so yollstandig, 
daB am unteren Ende des gnnannten Rohres nur 
reiner Koks ankommt. Unter dem Roste D 
werden die yon dem Strahlgeblase J  ziigefiilirten 
Gase mit Luft gemischt und alsdann yollstandig 
zu Kohlensaure und W asserdampf yerbrannt. 
Die dabei entstehenden Yerbrennungsprodukte und 
der die Zufiihrung der Gase bewirkende W asser
dampf dringen im Gemisch mit iiberschiissiger 
Luft durch den Rost in den gliilienden Koks 
des Scliachtes B, wo eine Reduktion der Kohlen
saure und des Wasserdampfes zu Kolilenoxyd 
und W asserstoff stattfindet.

Durcli die Verbrennung wird aller in den 
Destillationsgasen entlialtene Teer so griiudlich 
beśeitigt, wie das in anderer W eise wolil kaum 
zu erreichen sein diirfte. Nach der Maschine 
stromt nur aus Koks erzeugtes, vollig teerfreies 
Gas. Ein erheblicher W arm everlust t r i t t  durch 
die Verbrennung der Destillationsgase nicht ein, 
weil die dabei erzeugte W arnie nicht yerloren 
geht, sondern mit den Verbrennungsprodukten 
und der hinzutreteiulen Luft in das gliiliende 
Brennmaterial eingefiihrt wird.

Zur Inbetriebsetzung des Erzeugers is t der 
Koks im Schachte B in lielle Rotglut zu bringen. 
Dies gescMeht durch Einpressen von Luft mittels 
eines Ventilators V oder eines sonstigen Ge- 
blases und AbfUhrung der Yerbrennungsgase 
durch Rolir M ins Freie. Damit wird gleicli- 
zeitig das W asser im Yerdampfer G zum Sieden 
gebraclit, so daB mit dem Anlassen der Maschine 
aucli das Strahlgeblase J  in Betrieb gesetzt 
werden kann. Bei Brennstoffen mit holiem 
Feuchtigkeitsgehalte (Braunkohle, Torf, Holz) 
wird das Strahlgeblase J  mit PreBluft von 0,1 
bis 0,2 Atmospharen Spannung betrieben. In 
diesem Falle fallt der Yerdampfer G fort und 
es t r i t t  ein Luftyorwarm er an dessen Stelle. 
Es ist aber aucli moglich, diese beiden Apparate 
nebeneinander anzuordnen, um die Anlage sowohl
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fiir die vorgenaimten Brennstoffe, ais auch fiir 
Steinkohle und Koks benutzen zu konnen. Bei 
dem Betriebe mit Koks wird das Strahlgebliise 
auBer Betrieb gesetzt und der Dampf vom Ver- 
dampfer G direkt unter den Rost gefiihrt.

Die Verwendung desRostesD unten im SchaclitB 
ist nicht durcliaus erforderlich. In W irklichkeit 
liat man davon auch bei der Ausfiihrung des be- 
schriebenen Erzeugers abgesehen und den SchachtB 
unten durch einen gemauerten Herd abgeschlossen, 
auf dem das Brennmaterial rulit. Ueber dem 
Herd ist der Schaclit nach Abbildung 2 erweitert, 
und in diese Erweiterung N werden sowohl die

Stillsetzen zum Aufnehmen und Reinigen erforder
lich wird. Die Ventile bleiben frei von jedem 
Teeransatz.

Da dio Brennstoffsaule im Schachte B des 
Erzeugers nicht holier ist ais bei gewolinlichen, 
mit Koks arbeitenden Sauggaserzeugern, wird 
auch der Unterdruck nicht groBer ais bei letz- 
teren Anlagen von gleicher Leistung und dem- 
selben Schachtdurchmesser.

Schottler sieht bei Erzeugern dieser A rt eine 
Schwierigkeit darin, daB die Destillationsgase 
aus dem Rolir A nach oben abgesaugt werden, 
wilhrend das untere, offene Ende des Rohres

Abbildung 1.

Sauggasaulagc zur Yergaaung yon teorhaltigen Brennstotlen. (System Juliua Pintsoh.)
B =  Generator. G =  Yerdampfer. O =  Skrubber. 1* =  Reinlger. J  =  StrahlgeblSse. V =  Ycntilator.

Teergase ais auch die Verbrennungsluft ein- 
gefiilirt.

Nicht oder wenig backende Steinkohle, Braun- 
kohlenbriketts, trockener Torf und trockene 
Braunkohle lassen sich in diesem Erzeuger ohne 
weiteres vergasen. Backender Steinkohle ist 
mehr oder weniger nicht backende Steinkohle, 
Koks, Braunkohle oder T orf zuzusetzen. Bei 
der Vergasung von feuchtem Torf oder feuchter 
Rohbraunkohle ist ein geringer Zusatz von 
Koks oder Steinkohle zu geben. Unter Be- 
obachtung dieser Regeln arbeitet der Erzeuger 
dauei nd anstandslos. Das Gas, das nur zur Be- 
seitigung des Staubes in einem Skrubber O (Ab
bildung 1) durch Berieselung mit W asser ge- 
waschen und in einem Sitgespanereiniger P  filtriert 
wird, ist vollkommen teerfrei, und die Maschine 
kann dauernd monatelang laufen, ohne dafi ein

gleichzeitig der Saugwirkung der Maschine aus- 
gesetzt ist. Bei dem Erzeuger nach Abbil
dung 1 und 2 sind jedoch hieraus entstehende 
Unzutriiglichkeiten nicht zu befurchten, weil die 
W irkung des Strahlgebliises erbeblich iiberwiegt 
und daher stets ein groBer Teil des im Schachte B 
erzeugten Gases mit durch das Rohr A gesaugt 
wird. Bei einem momentanen Be- und Entlasten 
der Maschine andert sich wohl die letzterwalinte 
Gasmenge, eine Stiirung in dem regelmaBigen Ab- 
saugen der Destillationsgase tr itt  aber nicht ein.

Die vollstandigeVerbrennungderDestillations- 
produkte bat neben der Erzielung eines ganzlich 
teerfreien Gases noch den weiteren Yorteil, daB 
das vom Skrubber abflieBende W asser in hoherein 
Grade frei von ubelriechenden Bestandteilen ist, 
ais die Abwasser der mit Koks oder Anthrazit 
arbeitenden Anlagen.

iiłcb ii er M jlv.Lid<*
I
I___
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Das Anblasen des Erzeugers vor der In- 
betriebsetzung der Anlage dauert. bei statt- 
gehabter 2- bis 36stiindiger Betriebsunter- 
brechung 15 bis 30 Minuten. Wilhrend dieser 
Zeit findet eine Verbremiung der Destillations- 
produkte in der Regel nicht s ta tt. Soweit sieli 
solche bilden, treten  sie mit den Verbrennungs- 
gasen ins Freie. In einigen Filllen ist der da- 
durch entstehende Geruch unangenehm empfunden 
worden. Dieser Uebelstand wurde aber in leichter 
und sieherer W eise dadureh beseitigt, dafi man 
die Miindung des Rolires II brennerartig aus- 
bildete und mit einer stilndig brennenden Ziind- 
flamme yęrs.ah. so dafi die wilhrend des Anheizens 
des Erzeugers mitgefiihrten Destiłlationsgase vor 
ilirem A ustritt in die freie Atmosphilre yoll- 
stilndig verbrennen.

Nachstehende Zusammenstellung gibt einen 
Anhalt fiir die Zusammensetzung des Gases und 
dessen Heizwert bei der Yergasung verschiedener 
Brennstoffe.

Brennstoff COa co Ha CHi

Untcrcr 
Heizwert, 
bezog. auf 

Wasser- 
dampf 
von 0°

v. H. V . II. V. 11. t. n. W.-E./cbm

1. Oberschlesisclie 
S t e i n k o h l e  . . 8 18 14 0,6 960

2. Trockoner T o r f ,  
ohne Zusatz an 
and. BrennstofFen

3. B r a u n k o h le n -  
b r i k e t t s ,  ohne 
Zusatz an anderen ■ 10 23 12 0,6 1050

Brennstoffen . .
■ ł.F e n c h te  R o h -  

B r a u n k o h le  m. 
Zusatz an Koks

5 . K o k s ................... 7 23 14 0,7 1110
6. A n t h r a z i t  . . 7 26 14 1,0 1230

Der Gehalt an CHi lafit sich iiber den unter 
Pos. 1 bis 4 in vorstehender Zusammenstellung 
angegebenen B etrag hinaus erheblich dadureh 
steigern, dafi die Destiłlationsgase weniger y o I I -  

stilndig abgesaugt und yerbrannt werden. Damit 
wilclist auch der Heizwert des Gases betrilchtlich, 
und der W irkungsgrad des Erzeugers von 70 bis
7 5 v. H. wird ein wenig hoher. Die Erfahrung hat 
jedoch ergeben, dafi die Ausnutzung dieses Vorteils 
zu unzulilssigenTeeransiltzeninder Maschine fiihrt 
und dafi letztere wieder zu Betriebsstorungen 
Veranlassung geben. Die Gefahr eines schnellen 
Yerteerens der Maschine liegt namentlich bei 
denjenigen Sauggaserzeugern fiir bituminose 
Brennstoffe vor, die nicht fiir das Verbrennen, 
sondern fiir ein Zersetzen der Teerdampfe koii- 
stru iert sihd, weil eine yollkomniene Zersetzung 
unter den Yerhaltnissen, wie sie im Sauggas- 
erzeuger yorliegen, nicht mit Sicherheit erw artet 
werden kann.

2 . E r z e u g e r  z u r  V e r g a s u n g  von  f e i n -  
k o r n i g e m  B r e n n m a t e r i a l .  A nthrazit und 
Koks konnten in den bisher ausgefiihrten Saug- 
gasanlagen nur vergast werden, wenn sie im 
wesentlichen aus grobkornigem Materiał be- 
standen. Die Vergasung von feinkornigen Brenn- 
stoffen sclieiterte hauptsachlich daran, dafi der 
fiir die Erzeuger allgemein iibliche Planrost fiir 
diesen Zweck mit sehr engen Spalten yersehen 
werden mufite, die sich rasch verstopfen und 
schwer reinigen lassen. Ferner setzt das fein- 
kornige M ateriał dem Durchgange der Ver- 
gasungsluft einen sehr grofien W iderstand ent- 
gegen, so dafi diese im gewohnlichen Erzeuger 
geneigt ist, zwischen Brennstoff und Schacht-

Abbildung 2. Grascrzouger 
ohne Rost fiir teerhaltige Brennstoffe.

(System Julius 1’intsch.)

wandung hindurch zu gehen. An der W and ist 
die Verbrennung daher am lebhaftesten und in- 
folgedessen bilden sich hier bald Sclilacken- 
ansiitze, die nicht leicht entfernt werden kiinnen. 
Solche Sclilackenablagerungen haben den grofien 
Ńachteil, dafi sie den D urchtritt von Luft ge- 
statten, die im oberen Teile des Erzeugei-s mit 
dem Gase yerbrennt und so dessen Qualititt 
herabsetzt,. Die Verschlackung des Rostes und 
der W andung des Sehachtes t r i t t  um so leichter 
ein, ais das feinkornige Brennmaterial liiiufig 
einen sehr hohen Aschengehalt besitzt.

Feines Korn und hoher Aschengehalt eines 
Brennstoffes erschweren auch dessen Verwendung 
ais Feuerungsmaterial fiir Dampfkessel usw. 
aufierordentlich. Ein solches Materiał wird daher 
im Preise sehr niedrig stehen, wenn es in 
grofieren Mengen gewonnen wird, wic das fiir 
Kleinkoks tatsiiclilicli zutrifft. Dieser entsteht
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nicht nur ais Abfall bei der Herstellung, der 
Verladung und dem Verbrauch von Koks, sondern 
wird auch in grófien Mengen ais sogenannte 
Eauchkammerlosche im Eisenbahnbetriebe ge- 
wonnen. Ferner ist Kleinantlirazit in griilkren 
Mengen ebenfalls zu einem verhaltnismaBig ge- 
ringen Preise erhaltlich. Die Verwertung dieses 
billigen Brennmaterials fiir Kraftgas mulite daher 
selir erwiinscht und lohnend erscheinen.

Abbildung 3. Sauggaserzeuger 
zur Yergasung t o ii feinkornigem Brennmaterial.

(System Juliua 1’intsch.)

Versuche in dieser Richtung fiihrten zu einer 
Erzeugerkonstruktion, wie in Abbildung 3 sche- 
matisch dargestellt, die sich fiir nicht bituminose 
Brennstoife mit einer KorngroBe von 0 bis etwa 
10 mm und einem Aschengehalt bis zu 20 v. H. 
vorziiglich bewahrt hat. Eine solche Anlage 
fiir 1 0 0 0  P . S. und fiir Tag- und Nachtbetrieb 
arbeitet seit etwa einem Jahre auf den Geis- 
weider Eisenwerken bei Siegen mit Perlkoks, 
der ais Abfall der Kokerei gewonnen wird. Mit 
Lokomotivlosche (Kleinkoks) betriebene Sauggas- 
anlagen fiir 450 bezw. 200 P . S. sind in der 
elektrischen Zentrale der Konigl. Eisenbahn- 
hauptw erkstatt in Ponarth bezw. auf dem Bahn-

hofe in Insterburg aufgestellt. Die Anregung 
zur Vergasung der Rauchkammerlosche aus Loko- 
motiven ist yon dem Koniglichen Regierungs- 
und Baurat L e h m a n n  in Konigsberg aus- 
gegangen. Dies Materiał ist fiir Verbrennungs- 
zwecke fast wertlos, zur Vergasung aber recht 
gut geeignet.

Der Erzeuger fiir Kleinkoks und Klein- 
anthrazit nach Abbildung 3 unterscheidet sich 
von demjenigen fiir grobkiirniges Brennmaterial 
hauptsachlich dadurch, dafi an Stelle des Plan- 
rostes ein Treppenrost D angeordnet ist. Die 
Spalten dieses Rostes kiinnen reichlich grofi aus- 
gefiihrt werden, oline daB das Brennmaterial 
hindurchfallt, und sie sind fiir das Reinigen gut 
zuganglich. Da das erzeugte Gas in der Mitte 
des Schachtąuerschnittes bei F  abgesaugt wird, 
so stromt auch die Verbrennungsluft in dieser 
Richtung ein. Dadurch wird eine lebhafte Ver- 
brennung an der Schachtwandung yerhindert und 
so auch die Sclilackenbildung an dieser Stelle 
yermieden.

Der Betrieb dieses Erzeugers wciclit von dem 
eines solchen fiir grobkornigen Koks kąum ab. 
Bei der Vergasung von Rauchkammerlosche aus 
Lokomotiven ergab sich ein W irkungsgrad von 
etwa 80 v. H. Die Analyse des Brennmate
rials w ar:

C ................................................... 75,2 v. II.
H s ............................ ....  0,4 „
0  +  X .......................................... 1,45 „
S ..................................................... 0,85 „
A s c l i e .......................................... 19,2 „
W a a g e r ...................................... 2,9 „
Unteror H e iz w e r t ................... 6073 W .-E./kg

Die Zusammensetzung des Gases ergab sich 
bei Yerwendung dieses Materials zu:

CO2 ............................................... 5,0 v. H.
C O ...............................................26,0 „
Hsr................................................... 12,0 „
C H i ............................................... 0,2 „
Unterer H e iz w e r t ...................1110 W.-E./cbm

Mit der Moglichkeit der Herstellung von 
billigem Betriebsgas aus bituminosen Brennstoffen 
und aus Koksabfall wird zweifellos eine aus- 
gedehntere Anwendung der Gasmaschine ver- 
bunden sein, zum Yorteil unserer Industrie.

C. D iegd.

Zur  Bestimmung des Schwefels im Eisen mit besonderer 
Berucksichtigung des maassanalytischen Yerfahrens.

Y on C. R e i n h a r d t  f. (JTachdruck rerboten.)

I | i e  Methoden, welche den Schwefelgehalt im 
Eisen, besonders im Stahl, ais Baryum- 

sulfat zur Auswage gelangen lassen, erfordern 
bekanntlich lange Zeit zur yollstaniligen Ab- 
scheidung des Niederschlags. Um diese Ab- 
scheidung wesentlich zu beschleunigen, wandte

ich seinerzeit* ein neues Verfahi‘en an, bei 
welchem die beim Zersetzen des Eisens mit 
Salzsaure yon 1,19 spezifischem Gewicht ent- 
wickelten Gase in einer gemessenen Menge

* .Stahl und E isen“ 1890 Xr. 5 S. 430.
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schwefelsaurehaltigser Natronlauge von bekanńtein 
Schwefelsauregehalt aufgefangen wurden. Das 
gebildete Scliwefelnatrium fiihrte man durcli 
Bromwasser und Salzsaure in Natriumsulfat iiber 
und fallte bei Kochhitze mit Baryumchlorid. 
Der hierbei resultierende grofierej Baryumsulfat- 
niederschlag, vom Schwefelsauregehalt der Natron- 
lauge lierriilirend, ri fi die geringe Menge Baryum- 
sulfat, weiclie das Eisen lieferte, direkt mit 
nieder, und die Fallung war in k u r  z e r  Z e i t  
eine vollstamlige. Dieses Yerfahren, welches 
mehrere Jahre hindurcli in Anwendung w ar uml 
im Yerhaltnis gegen friilier viel scbnellere Resul- 
ta te  lieferte, die mit der Kupferammonclilorid- 
methode von C. M e i n e c k e  (sielie unten) kon- 
tro lliert sehr gute U eh e r  c i n s t i m m u  n g  
zeigten, wurde indessen yerlassen, um die weiter 
uuten beschriebene m a B a n a ł y  t i s c l i e  J l e -  
t l i o d e  einzufiihren, welche sich fiir schnell zu 
erledigende Massenanalysen ganz besonders eig- 
nete, oline jedoch der Genauigkeit der Resultate 
Abbrucli zu tun.

Es sind seinerzeit Metlioden empfolilen 
worden, bei denen der entwickęlte Schwefel- 
wasserstoff in Metallsalzlosungen geleitet wird 
und die hicrdurch ausgefilllten Sulfide gewiclits- 
analytisch bestimmt werden. Diese Metliodąn 
liefern ebenfalls in ziemlich kurzer Zeit Resul
tate und, wenn man dafiir Sorge trOgt, dafi aller 
Schwefel ais Scliwefelwąsserstoft' zur Absorption 
gelangt, zweifelsohne auch genaue Ergebnisse.

Verschiedene Analytiker haben nim gefunden, 
dafi, wenn Eisen in Yerdiinnter Salzsaure 
gelost wird, nicht aller Schwefel ais Schwefel- 
wasserstoff entweicht, sondern dafi ein Teil ais 
(CH:i)a S (Metliylsulfid) auftritt, welches von der 
Absorptionsfliisąigkeit nicht festgehalten bezw. 
oxydiert w ird; sie haben ferner gefunden, dafi 
eine vollstandige Umwrandlung dieser Yerbindung 
in Scliwefelwąsserstoft' stattflndet, wenn man die 
Gase durch ein gluliendes leeres Porzellan- oder 
Glasrohr, oder ein Glasrohr mit Platinfolie leitet.

Ich liabe seinerzeit, ais mir die G lii Ii- 
m e tlio  d e*  bekannt wurde, bei meinem oben er- 
wahnten Verfahren Versuclie mit dem Gliilirohr 
ausgefiihrt durch Einschalten eines kleinen Yer- 
breniiungsofens mit einem Rolir aus schwer- 
schmelzbarem Glase zwischen dem ersten Ab- 
sorptionskolbchcn mit Natronlauge und einem Kon- 
trollkolbchen mit aminoniakalischer Kadmium- 
azetatlosung. I c h  h a t  te  da b e i k e i n e  b e -  
s t i m m b a r e n  M e n g e n  v o n  K a d m i u  iii- 
s u l f i d  e r  h a l  t e n ,  es war dies nicht gut 
anders zu erwarten. weil die Resultate der 
Schwefelwasserstoftmetliode mit der Kupfer- 
ammonchloridmethode se lir. gut ubereinstimmten.

Ais ich 1890 Salzsaure von 1.19 spezifisclięm 
Gewicht zur Liisung des Eiseus empfalil und

* „Stahl und E isęn“ 1897 Kr. 12 S. 486.

anwandte, geschah dies aus dem Gruiule, auch 
die Schwrefelverbindungen schwer zersetzbarer 
Roheisen moglichst vollstandig zu zerlegen.* 
Es- liatte sich nun bei Gelegenheit der Versuche 
mit dem Gliilirolire herausgestellt, dafi bei An- 
wehdung von Salzsaure von 1,19 spezifischeńi 
Gewicht zum Losen dos Eisens die Resultate 
der Schwefelbestimmungen sich nicht andern, 
gleiohgiiltig ob ein Gliilirohr eingeschaltot war 
oder nicht, dafi also unter diesen Umstanden 
vorlauftg kein Grund yorlag, einen Verbrennungs- 
ofen bei der Schwefelbestinmiung anzuwenden. 
Meiner Ansicht nach liegt es lediglicli an der 
Konzentration der zur Losung des Eisens ver- 
wendeten Salzsaure, wenn man ohne  Einschaltung 
eines Gliilirohres zu niedrige Schwefelresultate 
erhalt, und durfte sich, wie aus dem Vorher- 
gehenden ersichtlich ist, Salzsaure v o n  1,19 
s p e z i f i s c h e ń i  G e w i c h t  zum Auflosen des 
Eisens ani besten eignen.

Nacli V orausschickung dieser Ergebnisse 
konunen wir nun auf die m "a B a n a ł y  t i s c l i e  
S c h w ' e f e I b e s t i m m u n g s m e t h o d e * *  und den 
dazu verwendeten Apparat naher zu sprechen. 
Die Methode berulit auf der Zersetzung des 
Staliles oder Roheisens mit Salzsaure von 1,19 
spezifischeńi Gcwiclit, und Auffangen der ent- 
wickelten Gase in ammoniakalisclier Kadmium- 
azetatlosiing, Behandeln des abfiltriertenKadmium- 
sulfids im Ueberseliufi mit gemessener Jodlosung 
von bekanntem Gehalt unter Zusatz von Salzsaure 
und Zuriicktitrieren des Jodiiberschusses in der 
mit S tarkę yersetzten Losung mit Thiosulfat.

Cd S +  2 H  Cl =  Cd Cla +  S )
H»S +  2 J  = 2  J H  + S .  /

CdS +  2 J +  2 II Cl =  Cd Cis +  2 J H  -p S.
6 J +  6 Nas S» 0:i - f  6 H Cł =  6 Na Cl +  3 Na-> S4 ().; - f  6 JII .

Gegeniiber der oft angewandten Gewichts- 
arialyse: W agen des in Schwefelkupfer uui-
gewamlelten Schwefelkadmiums, ist bei dem 
TitrierTerfahren das vollstandige quantitative 
Auswaschen des Sulfidniederschlags unnotig, die 
doppelte W agung eines Tiegels fallt fort, 
ebenso das Veraschen und Gliiheu des Nieder- 
schlags, und die T itration selbst nimmt nur 
einige Minuten Zeit in Anśprucli.

* „Zeitschrift fur angow. Chera.“ 1893 S. 11. Nach 
W . S c h i n d l e r  cnthielt der unloKliche Ruckstand 
beim Eosen des Eisens in Salzsaure 1,19 keinen 
Schwefel, wahrend derselbe bei Yerwendung von 
Salzsaure 1 :1 schw efelhaltig war.

** Das maBanalytische Yerfahren ist durchaus 
nicht l ie u ; in Amerika hat man schon vor zwanzig 
Jaliren den Schwefel 1111 Eisen titrimctrisc.h bestimmt 
unter Anwendung von Natronlauge oder Kadmium- 
azetat ais Absorptionsfliissigkeit. Soviel ich aus der 
Literatur cntnehinen kann, inussen nach meiner An
sicht die dort ausgefuhrton Schwefelbestimm ungen in-. 
folgo von Schwefelwasserstoffycrlust beim Titrieren zu 
niedrige Kesultate ergeben. (Yergleiche die chemisclie 
Untersuchung des Eisens von B l a i r  1892 Seite 56 
und 57.)
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Der erforderliche A pparat ist in Abbildung 1 
dargestellt; wie ersichtlich, ist derselbe olrne 
Verbi'ennungsofen und olme eingeschlifferien 
Kiihler zusamniengestellt, er ist in dieser An- 
ordnung seit etwa aclit Jaliren tilglioh im Ge- 
brąuch und hat sieli sehr gut bewiihrt.

B e s c l i r e i b u n g  d e s  A p p a r a t e s .  Der
selbe bestelit aus folgenden Teilen:

A. W asserstoftapparat, eigener Konstruktion. 
Fullung: reines Zink in Stangen oder Granalien 
und yerdiinnte Salzsiture: 500 cem HC1 1,19 
spezifischeś Gewickt -j- 800 cem W asser.

B. Wascliflasclie 1 i bis i js mit alkaliseher 
Bleilosung gefiillt zur Reinigung des AVasser- 
stoftgases von Schwefelwasserstoff, e ein kleines 
leeres TJ-Rohr. 1 f k Scliraubenijuctschlialine.

0. Entwicfiltmgskolben. ein s 'i 1 fassender 
etwas weitlialsiger Erlenmeyerkolben mit zwei- 
facli durchbohrtem Gummistopfen verschlossen, 
durch welchen ein 100  ccm fassender Sclieide- 
trich ter mit seitliehem Ansatzrohr und ein scliief 
abgeschliffenes Kondensationskugelrohr fiihrt. 
Der Kolben rulit auf einem Dreifuli mit runder 
l x/2 mm dicker Asbestplatte.

D. Ąbsorptionąkolbcheii zur Aufnahme der 
100 ccm Kadmiumlosung. Kolbeninhalt etwa 
300 ccm. lichte Halsweite 22 mm, Guninii-

stopfenverschluB mit Zu- und Ableitungsrohr. 
Das Kolbchen, welches zweckmilfiig mit einem 
Bleiring belastet wird, stelit in einem zum Teil 
mit W asser gefullteii glilsernen Kiihlgefafl und 
dieses rulit auf einem Dreifufi mit Asbestplatte.

E. K ontrollzylinder; er enthalt etwas ammonia- 
kalische Kadmiumlosung. Die wilhrend des Yer- 
suches auftreteiulen Animoniak- und Cliloranimon- 
dampfe werden vom Zylinder E mittels Gummi- 
schlauch in den Zinktrichter F  und von da durch ein 
Gasrolir H ins Freie geleitet. Silmtliche Schlauche 
von B bis E sind von Schwarzem Patentgununi.

Abbildung 2 stelit schematiscli eine Gruppe 
von vier Schwefelbestimmungsąpparaten ver- 
bunden mit zwei Wasserstoffentwicklern dar. 
Die Apparate werden von reclits und links be- 
dient und hat sich 
die Anordnung selir 
gut bewiihrt.

D a r  s t e 11 u n g 
d e r  e r  f o r  d e r - 
1 i c li e n L o s u n - 
g e n .  1. K a  d - 
m i u m a z e t a t l o -  
s u n g .  20 g Kad-

miumazetat 
C d(C |ils02)2 wer
den bei gewohn- 
licher Temperatur 
in 1 0 0 0  ccm 10- 
prozentigem Ani
moniak gełijst und 
durch ein doppeltes 
Faltenfilter in eine 
niehrere L iter t'as- 
sende Standllasche abfiltriert. Gummistopfen mit 
Heberrohr und Quetschhahn sowie Luftzufuhrungs- 
rohr bilden den YerschluB der Flasche. Zum Ab- 
messen der Losung dient eine 100 ccm fasseiule 
Zylindermensur, welche man der Ammondampfe 
lialber stets mit einer Glasglocke bedeckt liillt.

2. J o d l o s u n g  5 : 1 0 0 0 , *  Darstellung von 
2000 ccm Losung. 10 g eliemisch reines Jod

* 1 ccm dieser Jodlosung cntsprieht ungefiihr 
0,00065 g  Schwcfel. — W ill man der Jodlosung ge- 
nau einen bestimmten W irkungswert geben, z. B.
1 ccm =  0,0005 g  S.ćiiwefel entsprochend, so wiirden 
nach der Reaktionagleichung : HsS +  2 J =  2 J II  -f-S,
32.06 g  S =  (2 . 126,86) - 253,72 g  J entsprechen oder
32.06 : 253,72 =  0,0005 : x ; x  =  0,00395 g  J, d. h. 
die 0,0005 g  S erfordern 0,00395 g J. 1 ccm Jod
losung miiBto im vorliegenden Falle =  0,00395 g  J 
enthalten oder 3,95 g  im Liter. Man hatte also in 
diesem Falle genau 3,95 g  Jod in Losung zu bringen 
und im McISkolben auf 1000 ccm genau aufzufullen. 
Da die Jodlosung nicht sehr haltbar ist, kann man 
sieli bei Massenanalysen diese Miihe ersparen, man 
wagt das Jod in abgerundeten Gewichten auf einer 
guten Tarierwage ab und Terdiiiint mit in Mensuren 
gem óssenen W assermengen.

Tielfach gibt man der Jodlosung eine StSrke von 
l ccm =  0,001 g  BchwefeL 1000 ccm Jodlosung 
wurden in diesem Falle nacli obiger Rechnung genau
7,9 g  Jod enthalten mussen.
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mul 20 g chemisch reines Jodkalium lost man 
zusammen in 100 ccm W asser unter tleiBigem 
Umriihren bei gewohnlicher Tem peratur auf, 
filtriert (lurch ein Glaswoll-Asbestfilter in eine 
Statui flasche aus braunem Glase, welclie eine 
2000 ccin-Marke besitzt, ab, witscht mebrere Małe 
mit kaltem W asser nach, fiillt zur Markę auf 
und mischt gut durch. Die Flasche besitzt Gummi- 
stopfenverschlufi mit Heberrohr und Blaserohr 
mit U-Rohr. Sehr empfehlenswert ist die Auf- 
bewalirungsflasche (Abbildung 3) aus braunem 
Glase mit e i n g e s c h l i f f e n e m  S t o p f e n ,  in 
welcliem das Heber- und Blaserohr mit e i n -  
g e s c h m o 1 z e n s i n  d. Das U-Rohr enthalt 
kleine Koksstiickchen, die mit Natronlauge 
100 : 1000 getriinkt sind, und den Zweck haben, 
beim Fiillen der Biirette durch Blasen und Zu- 
riicksaugen der Luft keine Joddampfe in den 
Mund zu bekommen. Die Jodlosung wird an 
einem kiihlen Ort im Dunkeln aufbewalirt. Zur 
T itration verwendet man eine 50 ccm - Glas- 
hahnbiirette mit 1 ho ccm Teilung.

3. T h i o s u  l f a t l o s u n g  2 5 : 1 0 0 0 , *  25 g 
krist. chemisch reines Thiosulfat (Unterschweflig- 
saures Natrium oder Natriumhypośulfit) NasSsOs 
-f- 5 Ha O lost man in 1000 ccm W asser und 
filtriert in eine Standflasche aus braunem Glase 
ab. Die Flasche besitzt GummistopfenverschluB 
mit Helier- und Blaserohr. Aufbewahren an 
kuliłem, vor Sonnenlicht geschiitztem Ort. Zur 
Titration wendet man eine Glasliahnbiirette von 
50 bis 75 ccm Inhalt und 1/io ccm Teilung an.

H a 11 b a r  e S t a r  k e 1 o s u n g. 5 g fein- 
geriebene Reisstarke behandelt man in einem
1 1-Erl. mit 50 ccm W asser, setzt unter Um- 
schwenken 25 ccm Natronlauge (250 : 1000) zu 
und iibergieBt die gleichformig gelatinierte Masse 
mit 500 ccm W asser. Den Kolbeninhalt er- 
hitzt man unter lleiBigem Umschwenken zum 
Sieden, lttfit die gewohnlich klar und durch- 
sichtig gęwordene Losung abkiihlen, vermisclit 
sie mit 400 ccm W asser und filtriert.

* Es ist praktiscli, wenn dio Thiosulfatlosung un- 
gefiihr gleichw ertig der Jodlosung ist. D ie Iteaktions- 
gleiehung beim Einwirken von Jod auf Thiosulfat 
la u te t: 6 J -(- 6 Naa S2 Oa- ( - 6  II Cl =  6 Na Cl +  3 NasSjOu
4- 6 JH . 6 J =  761,16 g  J  entsprechen =  6 N asS 2 03 
- j -5 ł l 2 0  =  1489,32 g  Thiosulfat. (Atomgew. N a =  23,05; 
S =  32,00; O — 16; II =  1,0; J = 1 2 6 ,8 6  angcnommen.) 
Unsere Jodlosung enthiilt 5 g  Jod im Liter, mithin 
inulite dio Thiosulfatlosung, um mit derselben gleich
wertig zu sein , 761,16: 1489,3-2 =  5 : x ; x  =  9,78 g 
oder rund 10 g  Thiosulfat im  Liter enthalten. Es ont- 
spricht dann anniihernd 1 ccm Jod =  1 ccm Thiosulfat.

Beim Arbeiten m it einer so scliwachen Thio
sulfatlosung wurde mail namentlich hei Titerstellungen  
auf Schwierigkeiten stoBen, indem mehrero Burettcn- 
fiillungen gebraucht w urden; es empfiehlt sich des- 
halb, anmilicrnd 1/io Normal =  24,822 oder rund 25 g  
Thiosulfat f. d. Liter anzuwendcn. Da man stets 
von Thiosulfat einen UeherschuB zusetzt, dieson aber 
mit einer s c l i w a c h e n  J o d l o s u n g  zuruckmifit, so 
werden auf diesc W eise sehr genaue Resultate erhalten.

5. S c h w r a c h  e s s i g s a u r e  B l e i l o s u n g .  
50 g krist. B leiazetat werden in 500 ccm 
W asser und 10 ccm 50prozentiger Essigsaure 
unter Erhitzen gelost und filtriert.

fi. A l k a l i s c h e  B l e i l o s u n g .  100 ccm
scliwach essigsaure Bleilosung versetzt man mit 
150 ccm Natronlauge (250 : 1000) und erwilrmt, 
bis klare Losung erfolgt.

F e s t s  t e i l u n g  d e s  V e r  li a l t  n i  s s  e s  <der  
T h i o s u l f a t l o s u n g  z u r  J o d l o s u n g .

a) M i t  F i l  t e r .  In einen ł /a 1-Erlenmeyer
laBt man aus der Biirette 20 bis 30 ccm Jodlosung 
abfliefien, fiigt ein aschefreies F ilter von 11 cm 
Durchmesser* liinzu, dann 20 ccm Salzsaure
1 : 1 * *  und 200 ccm W asser. Nach tiichtigem 
Umschw-enken titr ie rt man mit Thiosulfat bis
fast farblos, setzt 5 ccm Starkelosung zu und 
titr ie rt bis zur Entfarbung. Man mufi etwas 
ubertitrieren, damit das im F ilter etwa fest- 
gesetzt.e Jod leichter reduziert wird, was durch 
tiichtiges IJmschw'enken des Kolbens selir leicht 
stattfindet. W enn das Papier weiB geworden, 
titr ie rt man mit Jodlosung bis eben zur Blau- 
farbung und liest den Gesamtverbrauch an Jod 
und Thiosulfat ab, z. B .:

G esam t-Jodlosung...................20,5 ccm
T h io s u lfa t lo s u n g ................... 8,2 „
8,2 : 20,5 =  1 : x ; x  =  . . . 2,5 „
1 ccm Thiosulfat =  . . . . 2,5 „ Jodlosung

Obiger Versuch wird zwei- bis dreimal wieder- 
liolt. Man versaume nicht, bei der jedesmaligen 
Feststellung des Verhaltnisses das Datum dabei 
zu notieren.

b) O h 11 e A n w e n d u 11 g v o n F i l t e r .  Die 
Titration ist genau wie oben, z. B. :

Gresamt-Jodlosung...................20,1 ccm
T h io s u lfa t lo s u n g ................... 8,0 „

20 1
1 ccm Thiosulfat =  2,51 „ Jodlosung

8,0

Aus einer grofien Reihe von Versuchen ging 
hervor, daB das Vorhandensein eines F ilters 
beim T itrieren keinen Einflufi auf das Resultat 
hat. Da man jedocli beim T itrieren des Schwefels 
das F ilter mit dem Kadimumsulfid mit in der 
Losung hat, lialte ich es fiir richtiger, die Fest
stellung des Verhaltnisses mit einem F ilter yor- 
zunehmen.

A u s f i i l i r u n g  d e r  S c h w e f e l b e s t i m -  
m u n g .  Man yerwendet gewobnlich zu einer 
Bestimmung 5 g Roheisen oder 10 g Stahl und 
zur Zersetzung in beiden Fallen 100 ccm Salz- 
saure von 1.1!) spez. Gewicht. Ais Zer- 
setzungskolben wird stets ein 3/4 1 Erlenmeyer 
mit etwas weitem Halse verwendet. Gleich- 
giiltig ob Roheisen oder Stahl zur Untersuchung 
vorliegt, es werden stets 100 ccin ammonia-

* Nr. 417. M a x  D r c y e r h o f f ,  Dresden N.
** 500 ccm Salzsaure von 1,19 spezifischem Ge

wicht und 500 ccm W asser.
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kalisclie Kadmiumazetatlosung in das Absorptions- 
kiilbclien abgemessen. In den Zersetzungskolben 
gibt man zu dem bereits abgewogenen Materiał 
10 ccm W asser, schwenkt um, damit sich das 
Materia! gleichmilfiig verteile, und verbindet die 
einzelnen Teile des Apparates. Beim W asser- 
stoffapparat A, welcher nocli niclit mit der 
Waschflasche B verbunden ist, wird der Schrauben- 
ąuetschhalm 1 geschlossen und der Dreiweghahn n 
geoffnet. Durch vorsichtiges Oeffnen des (juetsch- 
halines 1 lilBt man die Silure bis fast zum Zink 
stcigen; wenn dies stattgefunden hat, werden 
die Hilhne 1 und f  geschlossen und A mit B 
verbunden. Nim wird der Scheiiletrichter, welcher 
100 ccm fafit, mit Salzsilure von 1,19 spez. Gew. 
gefiillt und, um das Abdunsten der Silure zu 
Terhiiten, mit einem Glashtitchen bedeckt. Hierauf 
lii lit man kurze Zeit Wasserstoft’ durch den 
Apparat streichen, um die Luft zu verdrilngen, 
und schlieBt ilann Halin f. Man iiffnet nun, 
nainentlich bei Roheisen,* ganz behutsam Halm g 
und lilfit geringe Siluremengen in den Kolben 
treten, so dafi beim Umschwenken des Kolbens 
eine schwache Wasserstoffentwieklung statt.findet. 
LilBt letztere nach, so wird der SilurezufluB 
verstiirkt, bis schlieBlicli nach dem ganzen Silure- 
zusatz nur noch eine trilge Gasentwieklung melir 
stattfindet. Man mufi nun den Kolbeninhalt 
vorsichtig erwilrmen. ZweckmilBig benutzt man 
dazu einen Bunsen- oder Finkener-Brenner mit 
Schornstein und Flammenregulierung am FuBe 
des B renners; zum selben Zw’eeke dient aucli 
(Juetsehhahn k. Anfilnglich erhitzt man die 
Asbestplatte so, dafi der Kolben melir am Ranile 
erwtomt wird. Damit die Flamme ruhig brennt, 
also vor Luftzug geschiitzt ist, habe ich runile 
Schutzscliirme G aus Zinkblech im Gebrauch, 
welche die Asbestplatte etwas iiberragen und 
dieselbe zu drei Vierteln ihres Umfanges um- 
schlieBen. Durch die Liicke des Schutzbleehes 
kann die Flamme beobachtet und reguliert werilen. 
Nach einiger Zeit wird behutsam Halin f  ge- 
iiffnet, so daB ein mślBig starker Wasserstoft- 
strom durch den Apparat streicht. Hie und 
da wird das Absorptionskiilbchen im Kiihhvasser 
umgescliwenkt, wobei man aber den Entwicklungs- 
kolben festhalten mufi. Is t die Zersetzung des 
Eisens erfolgt, das heifit, steigen keine Gasblasen 
mehr auf, so verstilrkt man den Wasserstoff- 
strom und erhitzt den Kolbeninhalt zum schwacheń 
Sieden. Wenn manglaubt, daB der Schwefclwasser- 
stoff aus dem Entwicklungskolben yollstiindig 
ausgetrieben ist, wird die Gummischlauchverbin- 
dung bei h gelost, zugleich werden die Schrauben- 
ąuetsehhilhne k und 1 geschlossen und dio Schlauch-

* Bei Stahlproben kann man dio Saure stetig, 
aber in ganz langsam em  Tempo zutropfen lassen durch 
geeignete Stellung des Scheidetrichterhahnes. Man 
mufi aber gegen Endo des Saurezuflusses beim Apparat 
bleiben.

verbindung bei i ebenfalls geliist.* Man nimmt 
das Absorptionskolbchen aus dem Kiililwasser, 
spritzt das Etńleitungsrohr innen und aufien mit 
Ammoniak 1:3** gut ab und filtriert den Kolbchen- 
inhalt direkt durch ein asclie- 
freies Fil ter von 11 cm Durcli- 
messer (Nr. 4 1 7 ,  Dreverlioff) a b .f  
Man wilscht ilen Niedersclilag etwa 
sechsmal mit Ammoniak 1 : 3 aus, 
gibt das F ilter in das Kolbchen 
zuriiek, fiigt je  nach der Menge 
des Sulfidhiederschlags 20 bis 
50 ccm Jodlosuug zu, schiittelt 
gut durch, damit das F ilter von 
der Jodliisung gut durchtrilnkt 
wird und sich etwas zerteile, setzt 
ilann unter Umschwenken 20 ccm 
Salzsilure 1 : 1 zu und yerdiinnt 
nacli gutem Durchscliiitteln mit 
200 ccm W asser. Dann wird mit 
Thiosulfat bis zur schwacheń Gelb- 
filrbung und nacli Zusatz von 
5 ccm Stilrkelosung bis zur voll- Abbildung 4. 
stilniligen Entfilrbung titrie rt. Man 
lilBt einige Kubikzentimeter Thiosulfat mehr zu- 
llieBen und schiittelt so lange, bis das brilunlich 
gefilrbte F ilter weiB geworden is t;  hierauf 
titrie rt man mit Jod bis zur eben eintretenden 
Blaufarbung, z. B .:

Angewandt: 10 g  Stahl.
G esain t-Jodyerbrauch ........................20,8 ccm Jod
Thiosulfat =  6,0 ccm 
1 ccm Thiosulfat =  2,48 ccm Jod,

0 , 0 . 2 , 4 8 = ............................   . . 14,9 „ .

Der in 10 g  Stahl enthaltene S
entspricht = ..................................... 5,9 ccm Jod

S -T ite r =  1 ccm Jod =  0,00065 g  S, oder bei 1 g  
Einwage entspricht 1 ccm Jod =  0,065 o/o S.

n n  , Jodverbrauch X  S-Titer in o/0■5-u o h a lt  — --------------—------------ ;----------------
Einwage m g

T i t e r s t e  11 u n g  d e r  J o d l i i s u n g  a u f  
S c h w e f  e 1. Die Titerstellung kann auf zweierlei 
W eise ausgefiihrt werden: a) mit einem nach 
einer Normalmethode genau auf Schwefel unter- 
suchten Eisen; b) jodometriscli.

* W enn der W asserstoffapparat nach Beendigung 
des Yersuclis auBer Betrieb gesetzt werden soli, lost 
man die Schlauchverbindung bei m und offnet den 
Halin 1 etwas, so daB eben Saure nach dem Zink 
steigt, und schlieBt dann Halin 1 wieder. Das ent- 
wickelte AYaHserstoffgaa druckt die Siiure in den Kugel- 
aufsatz, wodurch das Zink von der Siiure befreitw ird; 
wenn dies der Fali ist, schlieBt man den Dreiweg- 
hahn n und offnet dann den Quetschhahn 1.

** 100 ccm lOprozentiges Ammoniak und 300 ccm  
W asser.

f  Zur Besclileunigung .der Filtration habe ich  
Filtrierrohrclion (Abbild. 4) im  Gebraueh, die ich ihrer 
Form und W irkung halber Blitz-Filtrierrohrchen nenne; 
dieselben saugen ganz yorzuglich und durften den 
P i k a r d s c h c n  S c h l e i f e n  yorzuziehen scin.
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a) Die Titerstellung mit metallischem Eisen 
ais Titersubstanz wird so ausgefiilirt, dafi man 
erst die Anzalil KuBikzentimeter Jodlosung fest- 
stellt, welche dem 111 einer bestimmten Einwage 
eines genau auf Sehwefel untersuchten Eisens 
entwickelten Schwefelwasserstoff bezw. Seliwefel 
entsprieht, und dann den in der Einwage erit- 
lialtenen Sehwefel in Gramm durch dio oben 
festgestellte Anzahl Kubikzentimeter Jodlosung 
dividiert. Ais Normalmethode diirfte sich die 
Kupferammbnchloridmethode yon C. Me i n e c k e *  
empfehlen. Die Methode hat den Yorteil, dafi 
bei ihr die Hauptmenge des Eisens in Losung 
geht, und der gesamte Schwefelgehalt in unlos- 
lichem Riickstand yerbleibt. Die Zersetzung 
des Eisens mit Kupferammonchlorid findet nach 
folgender Gleichuiig s ta tt:

1. Fe +  Fo S +  2 Cu Cis =  2 Fe Cis - f  Cu S +  Cu.
2. Cu S +  Cu +  2 Cu Cis =  4 Cu Cl +  S.

Der ausgeschiedene Sehwefel wird durch 
geeignete Oxydationsmittel in Schwefelsśiure iiber- 
gefiihrt und mit Baryumehlorid gefilllt. Die 
Hauptsache ist, dafi moglichst feines Roheisen- 
pulver oder feine Stahlspilne zur Untersuchung 
yerwendet werden.

Bei der Titerstellung mit einem 'Normaleisen, 
welches, beispielsweise nach der Kupferammon- 
chloridmothode untersucht, 0,105 °/o S enthielt, 
yerbrauchten 5 g yon diesem Eisen bei der 
titrim etrischen Bestimmung 8,1 ccm Jodlosung.

5 g Eisen enthielten =  0,00525 g S

und diese entsprechen don 8,1 ccm Jod, daraus

bereclmet sich der Ś'chwre f e l t i t e r  =  5—9??—

=  0,00065 g S o d e r  0,065 °/o S f iir  1 ccm 
J o d l o s u n g .

Kiirzlich hat C. Kr u g * *  zwei ueiie Methoden 
zur Bestimmung des Schwefels im Eisen ver- 
ofteutlicht, von denen die Aethermethode ganz 
besondero Beachtung verdient; sie wiirde sich 
ais Normalmethode sehr gut cignen, weniger gut 
die Methode, bei welcher das Eisen ais Eisen- 
liydroxyd mit Silberoxyd bezw. Silberhydroxyd 
abgeschieden wird;  ich yermute, dafi sich bei 
diesem Verfahren sehr leicht basisch sehwefel- 
saures Eisenoxyd mit dem Eisenoxydhydrat aus- 
scheidet und dadureh Schwefelsiiure znruek- 
gehalten wird.

b) Die jodometrischen Methoden, welche hier 
in B etracht kommen, beruhen meist darauf, dafi 
man zu einer salzsauren oder schwefelsauren 
Losung, welclie iiberschussiges Jodkalium ent- 
liiilt, eine abgewogene Menge Titersubstanz setzt, 
wodurch eine ganz bestimmte Menge Jod frei- 
gemacht wird. L etztere titr ie rt man erst mit 
Thiosulfat und rechuet. den Thiosulfatverbraucli

in Jodlosung um. Da 2 Atome Jod =  1 Atom 
Sehwefel entsprechen, wird die freigewordene 
Jodmenge in Sehwefel umgerechnet und mit der 
oben berechneten Jodlosung in Beziehung gebracht.

1. T i t e r s t e l l u n g  mi t  K a l i u m b i c h r o m a t  
KgCi'2 O7. Die Reduktionsgleiehung lau te t:

K s C r 2 O7 +  0 K  J  +  14 I I  Cl =  Ora Clo +  8 KC1  
-f- 7 HsO +  6 J.

1 Mol. K sCrs07 ontspncht 6 Atomen J  od. 3 Atojnen S.
294,5 " IGCraO? entsprochon =  96,18 g  S, 
oder 1 g; K a l i u m b i c h r o m a t  o n t s p r i c l i t

Man stellt folgende Losung dar: 4 Gramm 
reinstes Kaliumbichromat (Merck) werden in einem 
1000 ccm-Mefikolben in W asser gelost, auf- 
gefiillt und gemischt.* Man benutzt zur Ti-

tration 50 ccm Losung, welche

Kaliumbichromat enthalten, und da 1 g Kalium
bichromat =  0,32658 g S entsprieht, so werden 
die 0,2 g Kaliumbichromat =  0,32658 . 0,2 
=  0,065316 g S entsprechen. Die T itration 
wird wie folgt ausgefiihrt:

a) 50 ccm Kaliumbichromat werden im i j -2 1- 
Erlenmeyer mit 50 ccm W asser, 20 ccm HOl 1 : 1 
und etwa 2 g reinstem Jodkalium yersetzt, mit 
Thiosuliai bis zur reingriinen Farbę titrie rt, 
5 ccm Stitrkelosung zugesetzt und mit Jodlosung 
bis blau bezw. yiolettblau titrie rt.

ccm
41,5

2,3

ccm Jod
102,9

-  2,3

50 ccm Bichrómat

Thiosulfat . . . .
Jodlosung . . . .
1 : 2,48 =  41,5 : x ;

X = ...................jodUil’,nS entsprechen . . . 100,0
50 ccm Bichrómat enthalten — 0,2 g  Ka Ci-- O7 

und entsprechen =  0,0G5310 g  S.
1 ccm J o d l o s u n g  e n t s p r i e h t  =  100,6 : 0,065310 

=  1 : x, x  =  0,000649, rund 0,00065 g  S.
b) 50 ccm Bichrómat -f- 200 ccm W asser 

-f- 30 ccm Schwefelsiiure 1 : 4  -f- 2 g Jodkalium
usw., wie oben: C0IU
Thiosulfat . . . .  41,0
Jodlosung . . . .  1,2
l  : 2,48 =  41,0 : x,

x  = ........................101,08
rund 101,7

Jod

ccm Jod
101,7 

—  1,2

50 ccm Bichrómat 
entsprechen . . . 100,5

1 ccm J o d l o s u n g  e n t s p r i e h t :  

=  0,000049 0,00005 g

0,065310
100,5

8.
2. T i t e r s t e l l u n g  mi t  K a l i u m p e r m a n g a -  

n a t  KM11O4. Kaliumpermanganat und Jodkalium 
setzen sieli bei Gegenwart yon I L SO t wie folgt 11111:
2 KM11O4 +  10 K J  +  8 H2SO4 =  0 K» SOł +  2 Mn SÓi 

-f- 8 HsO + 1 0  J.
2 Mol. K.Mn Oi entsprechen 10 Atomen J  =  5 Atomen S. 

316,3 g  KM 110 4 entsprechen =  160,3 g  S. 
oder 1 g  K a l i u m p e r m a n g a n a t  e n t s p r i e h t

100.3
=  — ^ -  =  0,500797 ~  =  0,5008 g  S.

310.3

* „Zeitschr. f. angew. Chojn.“ 1888 S. 377.
** „Stahl und Eisen" 1905 » .  15 S. S87.

* Man liiilt sieli diese Losung in einer Giasflasche 
mit eingeschliffenem  Stopfcn yorriitig.
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Ausfiihrung der T itra tion : 0,15 g KMńO* 
(pro Analyse, Marąuartj, Bonn) im 1 /a 1-Erl.
in 200 ccm W asser gelost, dann 2 g  Jod- 
kalinm +  20 ccm HaSOi 1 : 4  zugesetzt und 
mit Thiosulfat bis fast farblos und nach Zusatz 
von 5 ccm Stilrkelosung bis zur Entfiirbung
titriert,, dann lilfit man Jod zuflieBen bis eben 
zur Blaufirbung.

ccm ccm Jod
48,2 119,13

2,1 —  2,10

i i o i o  0,15 g  Perm anga- 
jodiosing nnt ontspricht. . 117,0

0,15 g  KHnO-i enthalten =  0,15 . 0,5068 =  0,07602 g  S.
0,07602

Thiosulfat . . . 
Jodlosung . . . 
1 : 2,48 =  48,2 : x, 

x = ...................

1 ccm J o d l o s u n g  e n t s p r i c h t  =  -
117,0

0,000649 ~  0,00065 g  S.

3. T i t e r s t e l l u i i g  mi t  K a l i n m b i j o d a t  
K H (.J03)2 nach C. M einecke .*  Die Reaktion 
verliluft nach dem Schema:
K H (J 0 3)2 +  1 0 1 0  +  111101 =  11 KCl +  6 H s O + 1 2 J .

1 Mol. Kaliumbijodat liefert 12 Atom e J und diese 
entsprechen =  6 Atomen S.

389,87 g Kaliumbijodat entsprechen =  6 . 32,06 
=  192,36 g  S.

192 36
oder 1 g  K a l i u m b i j o d a t  en t s p r  i c li t =  —

389,87
=  0,49339 g  S.

Ausfiihrung der T itra tion : 0,15 bis 0,2 g 
Bijodat im ł /2 1-Erl. mit 30 ccm W asser und 
20 ccm HC1 1 : 1  rerse tz t, umgeschwenkt bis 
gelost, 200 ccm W asser und etwa 2 g Jod- 
kalium zugesetzt, mit Thiosulfat. bis fast farblos, 
und nach Zusatz von 5 ccm Stilrkc bis zur 
Entfiirbung ti tr ie r t;  dann lilBt man Jodlosung 
zufiiefien bis zur Blaufiirbung, z. B .:

ccm Jod
152,77

0,30

152,47

0,2 g  Kaliumbijodat 
Thiosulfat . . . .  61,6
Jodlosung . . . .  0,3 —
1 : 2,48 =  61,6 : x, n 0 ' 7----- T

x =  . . I . . 152,768 ° ’2 «  B,,J°,lnt L'nt- 
^  152 77 sprechen =  . .

Jodlosung

Da 1 g  Bijodat =  0,49339 g  S entspricht, ent
sprechen 0,2 g  Bijodat =  0,2 . 0,49339 =  0,098678 g  S, 
welche den 152,47 ccm Jod entsprechen.

. T ,  . . ,  0,098678
1 ccm J o d l o s u n g  e n t s p r i c h t  = - r ; --------

152,47
=  0,000647 0,00065 g  S.

2. Y ersuch: 0,15 g  Bijodat:
ccm ccm Jod

Thiosulfat . . . .  48,3 119,78
— 5,60Jodlosung . . . . 

1 ccm Thiosulfat
5,6
2,48

48,3 . 2,48 =  . . 119,784 ° ’15 6  P odat e,lt- , ,  ,
Jod sprcchcn =  . . 1 1 4 ,

0,15 g  Bijodat =  0 ,1 5 .0 ,4 9 3 3 9  =  0,0740085 g  S. 
114,18 ccm Jod entsprechen =  0,0740085 g  S.

0,074008

18

1 ccm J o d l o s u n g  e n t s p r i c h t :  

=  0,000048 —  0,00065 g  S.
114,18

4. T i t e r s t e l l u i i g  mi t  . Jodsi lure I I J O3. 
Nacli E. R i e g l e r . *  Die Reaktionsgleichung 
la u te t:

H J 0 3  +  5 K J  +  5 1 1 0 1 =  5 K C l  +  3 H s O  +  6 J.
1 Mol. H J O 3 setzt 6 Atome Jod in Freiheit, welcho

3 Atomen S entsprechen.
175,86 g  ITJOa entsprechen 96,18 g  S.

oder 1 g H J O 3 entspricht =  ^ ^ — =  0,54691 g  S.

0,2 g  II JOs entsprechen =  0,2 .0,54691 =  0,109382 g  S.

T itration: 0,15 bis 0,2 g Jodsilure (Merck) 
im 1-E rl. +  200 ccm W asser +  20 ccm 
HC1 1 : 1 ,  umschwenken bis gelost, +  2 g Jod- 
kaliuin +  Thiosulfat bis fast farblos, +  5 ccm 
Starkelosung +  Thiosulfat bis zur Entfiirbung, 
hierauf Jodlosung bis zur blauen Farbę, z. B . :
0,2 g  Jodsaure. ccm 
Thiosulfat . . . .  69,15
Jodlosung . . . .  1,40
1 ccm Thiosulfat =  jod 2,47
69 ,1 5 .2 ,4 7  =  . . 170,8

Jodlosung

Jodlosung 170,8 
Jod —  1 ,4

0,2 g  Jodsauró ent
sprechen =  . . . 109,4 

Jod

9,2

1 ccm J o d l o s u n g  e n t s p r i c h t :

Jodsaure entsprechen 0,109382 g  S.
0,109382

169,4 
=  0,000645 g  S.

Y ersuch : 0,2’ g  Jodsilure.
cem

Thiosulfat . . . .  70,15
Jodlosung . . . .  0,40
1 ccm Thiosulfat =  Jod 2,42 ,

1 r.o 7 fi ’

ccm Jod
169,76

0,40

70,15 . 2,42 :

1 ccm J o d l o s u n g  e n t s p r i c h t  =  

=  0,000645 g  S.

g Jodsilure ent-

0,109382
j i S Ł  sprechen. . . . 169,36

169,36

Es konnte zur Titerstelluiig noch das Kalium- 
jodat, neutrales jodsaures Kalium K.TO3, welches 
ahnlich wie die Jodsilure sich verhillt, empfohlen 
werden (siehe To p f :  „ Jodometrische Studien“ **). 
Das metallische Jod hingegen diirfte sich wegen 
der Fliichtigkeit und des Feuchtigkeitsgekalts 
desselben fiir unsere Zwecke nicht cignen.

Die drei ersten Titerstellungen, welche mit 
ein und derselben Jodlosung ausgefiihrt wurden, 
zeigen eine recht gute Uebereinstimmung in den 
erhaltenen Zahlen. Die tibereinstimmende Rein- 
lieit der drei yerscbiedenen Priiparate voraus- 
gesetzt, bestiltigen die Zahlen die Riclitigkeit 
der Yorgeschlagenen Arbeitsweise. Bei der Jod
silure stimmen die zwei Yersuche ganz iiberein; 
es waren jedoch andere Titerlosungen im Ge- 
brauch, weshalb ein abweichender Schwefel-Titer 
geftinden wurde. Mag man sich nun zu einer 
Tifersubstanz entschliefien, zu welclier man wolle, 
die Titerstellung is t in allen Filllen gleicli schnell 
ausgefiihrt; liinger ais ein paar Minuten dauert 
ein Yersuch nicht. Die T itration des Schwefels

* „Zeitschr. f. anal. Chem.“ 1895 S. 2.
* „Zeitschr. f. anal. Chem.“ 1896 S. 308.

** „Zeitschr. f. anal. Chem.“ 1887 S. 138.
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selbst nimmt auch nicht viel mehr Zcit in 
Anspruch. Di o. Methode, bei welclier man, um 
Zeit zu ersparen, die Kadmiumlosung nacli Be- 
endigung des Versuchs, ohne zu filtrieren, mit 
Salzsaure und Jodlosung behandelt und dann 
titr ie rt, mochte ich nicht empfelilen, da die

yielen absorbierten Kohlenwasserstoffe in der 
ainmoniakalischen Losung nicht indifferent gegen 
Jodlosung sind; anderseits ist die T itration des 
abfiltrierten Kadmiumsulfids in reiner konzen- 
trie rte r Form eine viel angenehmere ais bei dem 
eben erwahnten Yerfahren.

Institut fur das gesamte Huttenwesen in Aachen.

w  um Neubau eines 
Instituts fiir das 

gesamte Huttenwesen 
an der Konigl. Tech- 
nischen Hochscliule in 
Aachen wurde am 
16. Juni auf dem Ge- 
lande an der Ecke der 
TurmstraBe und der 

Siistergasse feierlich der Grundstein gelegt. Der 
P latz war mit einem Holzverschlag eingefriedigt 
und der fiir die geladenen Gaste bestimmte 
Raum mit Girlanden und Flaggen festlich ge- 
schraiickt. U. a. hatten V ertreter der Konig- 
liclien Regierung, der Stadtverwaltung und der 
groBen industriellen Verbande der Einladung 
zur Grundsteinlegung Folgę geleistet. Der 
Lehrkorper und die Stiulentenschaft der Tecli- 
nischen Hochscliule war selbstverstandlich sehr 
stark  yertreten.

Magnifizenz Rektor B o r c h e r s  eroftnete die 
Feier mit begriiBenden W orten und hielt dann 
folgende Anspraclie: „Die heutige Feier ent- 
sprang einem Wunsche der V ertreter des Hiitten- 
wesens an unserer Hochscliule, und gern hat der 
Senat iliesem Wunsche Folgę gegeben. Den 
ersten Dank mochte ich einem mir besonders 
nahestehenden Kollegen, Hrn. Professor W ii s t , 
aussprechen. Seiner nicht hocli genug anzuer- 
kennenden Unzufriedenlieit (Heiterkeit) mit den 
bestehenden Unterrichtsverhaltnissen fiir Hiitten- 
leute an hiesiger Hochscliule, seiner warmen 
Fiirsorge fiir die studierende Jugend verdanken 
wir die erste Anregung zu dem hier der Voll- 
endung entgegenstrebenden W erke, verdanken wir 
die W ahl dieses dem Zwecke in jeder Hinsicht 
wiirdigen P latzes. W ir hatten vielleicht sclion 
vor einem Jahre anfangen konnen zu bauen, 
wenu H r. Professor W iist besclieidener in seinen 
Anspriiclien gewesen ware. Aber groBere Ge- 
niigsamkeit in dieser Hinsicht ware eine E r- 
sparnis an unrechter Stelle gewesen, viele Gene- 
rationen yon Studirenden hatten spater die 
aus einer ungiinstigeren Lage des Institutes sich 
fiir sie ergebenden Kosten zu tragen gehabt. 
H r. Professor W iist war gjflcklicherweise nicht 
der einzige Unzufriedene. Nocli ehe wir um 
Hilfe gerufen hatten, erstanden uns sehr kraftige 
Mitkampfer in den V ertretern der deutschen 
Eisenindustrie. .S tah l und Eisen“ iiberraschte

uns eines Tages mit der Mitteilung iiber dringende 
Vorstellungen an die zustandigen Ministerien, 
eine Besserung des liolieren hiittenmannischen 
Unterrichts herbeizufiihren. Mit dem Tage be- 
gann nnsere gemeinsame Arbeit und es wuchs 
die Zahl derjenigen Bundesgenossen, welclie uns 
nicht nur mit W orten, sondern auch mit glanzen- 
den Taten soweit unterstirtzten, daB wir Sie 
lieute auf diesen P latz  bitten konnten, um Ihnen 
allen aus aufrichtigein Herzen zu danken. Ilire 
Exzellenz F rau  Geheimrat Krupp, die HH. Ge- 
lieimrat Kirdorf, Geheimrat Delius, Geheimrat 
Leipoldt, Wilhelm Merton, die K orperschaften: 
Yerein deutscher Eisenhiittenleute, Leitung der 
Dusseldorfer Ausstellung 1902,  Nordwestliche 
und siidwestdeutsche Gruppe des Vereins deut- 
scher Eisen- und Stalilindustrieller, Aachener 
und Muncliener Feuerversicherungsgesellschaft, 
Aachener Verein zur Beforderung der Arbeit- 
sainkeit, S tadt Aachen, A.-G. fiir Bergbau, Blei- 
und Zinkfabrikation zu Stolberg und in W est- 
falen, Rheinisch-Nassauische Bergwerks- und 
Hiitten-A.-G., Bensberg-Gladbacher Bergwerks- 
und Hiitten-A.-G. Berzelius, Blei- und Silber- 
hiitte Braubacli A.-G., Societó des Mines et 
Fonderies de Zinc de la Yieille Montagne, Me- 
tallurgische Gesellschaft A.-G., Beer, Sond- 
heimer & Co., Metallgesellscliąft, Markisch-West- 
falischer Bergwerks-Verein, Albert Poensgen & 
Sohne, A.-G. fiir Zinkindustrie vorm. Wilhelm 
Grillo liaben der Koniglichen Unterrichtsver- 
waltung eine Baugrundsumme von rund einer 
halben Million Mark zur Yerfiigung gestellt. 
Die Herren Direktoren Springorum, Gillhausen, 
Kintzle, Kamp, Macco, Malz, Niedt, und gewifi 
nicht ais letzte die H erren Dr.-Ing. Schrijdter 
und Dr. Beumer, liaben den lebhaftesten Anteił 
an der Ausarbeitung neuer Studienplane und 
Priifungsordnungen und besonders an der Er- 
leichterung der die theoretischen Studien er- 
ganzenden praktischen Ausbildung der Studieren- 
den genommen. Bei den Mitgliedern des Senats 
der letzten Jahre  und unter diesen besonders 
bei unserem Senior, dem leider erkrankten Herrn 
Geheimrat W iillner, haben die Bestrebungen zur 
Hebung des liolieren hiittenmannischen Unter- 
richtswesens lebhafte Unterstiitzung erfahren; 
auch den Mitgliedern des Lehrkorpers, welclie 
zur Forderung dieser Arbeiten und damit zur 
Forderung der Unterrichtsinteressen unserer
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Hochscliule beigetragen liaben, danke ich auf 
das herzlichste. Alle die Genannten haben mit 
dem, was sie getan, ein Fundament gesclialfen, 
auf dem wir mit froher Zuversicht weiter bauen 
konnen und wollen, mit um so groBerer Zuver- 
sicht, ais der - Dezernent fiir die Tedmischen 
Hochschulen im Unterrichtsministerium, Hr. Ge- 
heimrat Naumann, unseren Bestrebungen das 
lebliafteste Interesse und die tatkriiftigste For- 
derung, fiir die wir ihm nicht daiikbar genug 
sein konnen, entgegenbringt. Geheimrat Nau
mann und Exzellenz Studt, beide in Berlin un- 
abkommlich, haben mich beauftragt, den Festteil- 
nehmeim ihr Bedauern iiber die vorliegenden Hin- 
deruugsgriinde zum Ausdruck zu bringen, und be- 
sonders den von mir bereits namhaft gemachten 
Spendern und M itarbeitern an der Ausgestaltung 
des hiittenmannischen Unterrichtswęśens den Dank 
der Koniglichen Unterrichtsyerwaltung auszu- 
sprechen. Dieselbe wird es sich selbstverstUnd- 
lich nicht nehmen lassen, ihrem Danke nocli 
bei einer andern Gelegenheit. besonderen Aus
druck zu yerleihen; wir glauben aber, den 
treuen Freunden unserer Anstalt schon heute 
zeigen zu sollen, daB ilire Miihen, ilire Opfer 
nicht umsonst dargebraclit wurden, und daB 
das, was Sie heute vor sich sehen, die Er- 
fiillung unserer aller Wiinsclie in nahe Aus- 
sicht stellt. Die Verwirklicliuńg dieser Wunsche 
wird eine weitere Briicke fiir den regen Ver- 
kelir zwischen Theorie und Praxis bilden, 
welche sich zum Wolile beider und damit zum 
Wolile unseres Yolkes und der gesamten Kultur- 
welt seit dem Bestehen der Technischen Hoch
schulen zwischen diesen und der Industrie stets 
erlialten hat. So groB die Zahl derjenigen Yer- 
tre ter der Industrie heute ist, welche aus den 
Technischen Hochschulen hervorgegangen sind, 
so groB ist im YerlUiltnis die Zahl der Lehrer 
auf diesen Anstalten, welche ilire hoheren Studien 
in der lebendigen Selmie der Praxis genossen 
haben. Der W eg, daB w ir uns gegenseitig ver- 
stelien, wenn sich auch dio Ansichten iiber Einzel- 
heiten nicht von vornherein decken, ist jeden
falls gegeben. W ir wissen sehr wolil, welcher 
Aufwand an Geist und Energie die Arbeitsstatten 
unserer Industrie zu den Leistungen gebraclit 
hat, deren sie sich heute riihmen diirfen; wir 
wissen auch, daB es nicht krasser Materialismus 
ist, der solches schaffen konnte; und wenn wir 
wollen, daB unsere Technischen Hochschulen 
den P latz behaupten, den eine gliickliche E nt
wicklung unseres Landes ilmen angewiesen hat, 
den Platz ais. Hochschulen im klarsten Simie 
des W ortes, dann wollen wir weiter bauen an 
den Mitteln und W egen, welche Wissenscliaft 
und Praxis in steter engster Fiigung halten. 
W ir wollen und miissen dafiir sorgen, daB der 
Lehrkorper unserer Hochscliule frei bleibe von_ 
jenen yerknocherten Stubenhockern, welche den

von vergangenen Generationen aufgehauften Sand- 
haufen menschlicher Torlieiten und Irrungen, in 
den sie ilire Kopfe gesteckt haben, und der sie 
hindert, die frische K raft wagemutigen Lebens 
um sie lierum schatzen zu lernen, in der Eigenarl, 
ihrer Bescheidenheit mit dem Aushangęschilde 
yersehen: H ie r  w o h n e n  di e  V e r t r e t e r  de r  
h o h e r e n ,  d e r  G e i s t e s w i s s e n s c l i a f t e n .  Das 
w are fiir uns der Anfang vom Ende. Den Schritt 
wollen wir nie tun. W ir haben keine Zeit und 
keine Lust zu rechten nnd zu liandeln um den 
W ert und den Rang dieser oder jener Wissen- 
schaft. Das Hochste in der Erforsclmng, das 
Hochste in der Anwendung der Naturgesetze fiir 
die Wissenscliaft, fiir das Leben zu leisten: das 
Ziel starkę, d a s  Ziel eine uns mit allen, welche 
die W ahrheit suchen, die W ahrheit sagen, die 
W ahrheitvertragen, jetztundim m erdar!“ (Beifall.)

Gcneraldirektor S p r i n g o r u m  spracli liierauf 
Gliickwiinsclie im Namen des Yereins deutsclier 
Eisenhiittenleute au s :

„Ew. Magnilizenz liatten vorhin die GUte, der 
Mitwirkung unseres Yereins an den Yorarbeiten 
zu gedenken, welche zur Errichtung dieses Neu- 
baues erforderlich waren. Ich miichte darauf er- 
widern, daB der Verein wohl nieinals sich eine Auf- 
gabe gestellt hat, an deren Losung mit groBerer 
Freudigkeit, ich darń sagen Begeisterung, gear- 
beitet worden ist, ais an der von uns allen fiir so 
iiberaus notwendig befundenen Ausgestaltung 
unseres huttenmannischen Hochschulunterrichts. 
DaB es unsere rheinische Hochscliule war, 
an welcher zum erstenmal die in gemeinsamer 
Arbeit ais richtig erkannten Grundsatze in die T at 
umgesetzt werden konnten, hat uns mit besonderer 
Freude erfiillt, und wir nehmen an der hęutigen 
Feier, die gleichzeitig einen gewissen AbschluB 
unserer Mitwirkung bedeutet, von Herzen Anteil. 
Mogę der Bau rascli und gut zu Endc gefiihrt 
werden, mogę das neue Institu t eine Pflege- 
sta tte  wissenschaftlichen Studiums und wissen- 
schaftlicher Forschung und damit eine starkę 
Stiitze der Praxis werden, mogę es aucli vor 
allem dazu beitragen, das gemeinsame Band, 
welches Praxis und Wissenscliaft uinschlingt, 
noch enger ais bisher zu kniipfen und die wechsel- 
seitigen Beziehungen beider fiir unser Hiitten
wesen gleicli wichtigen Gebiete kraftig  zu beleben. 
Das ist unser aufriclitiger W unsch!“

Nunmehr ergriff P rof. W  u s t  das W ort zu 
etwa folgenden Ausfiihrungen: „Es ist gewifi eine 
der yornehmsten Pflichten eines modernen Staates, 
lebensfahige und leliensstarke Industrien zu for
dem . Der PreuBische S taat hat es sicherlich 
in dieser Beziehung stets ernst mit der ihm 
gewordenen Aufgabe genommen und trotzdem 
konnte man ilmi in bezug auf die Fiirsorge der 
Ausbildung der Hutteningenieure eine Unter- 
lassungssiinde zum Yorwurf maclien. Die deutsche 
Eisenindustrie hat in den letzten 30 Jahren
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einen e,nomen Aufschwung genommen, sie liat 
im letzten Jalirzclm t sogar die einst welt- 
beherrschende Eisenindustrie Englands uber- 
fiiigelt; aber dessenungeaclitet hatten die Auf- 
wendungen fiir das wissenschaftliche Studium 
dieser Disziplin keinen groBeren Umfang ange- 
nommen. DieveranderteuProduktionsbedingungen, 
unter denen sieli dieser Aufschwung yollzogen 
hat, sind an den Hochscliulen spurlos yoriiber- 
gegangen, nach wie vor wurde der Hiittenmann 
ais metallurgisclier Chemiker betrachtet und lag 
der Schwerpunkt seines Studiums deinentsprechend 
auf dem rein chemischen Gebiete. Die Labo- 
ratoriumsausbildung der Huttenleute w ar in den 
Handęn des reińeh Cliemikers, wahrend dem Pro- 
fessor fiir Huttenkunde kein Laboratorium zur 
Yerfugung stand, in dem er seine Schiiler unter- 
r  ich ten und seinen Forschungsdrang betatigen 
konnte. Dagegen hatte  der Chemiker das wissen
schaftliche Riistzeug und eine Zahl Hilfsarbeiter 
in den illteren Studiereiulen zur Verfiigung, allein 
es ermangelten ihm die Spezialkenntnisse, um 
den Punkt zu finden, wo der Hebel anzusetzen 
war. W ie Sie sehen, lag die Schuld nicht an 
den Personen, sondern in dem System, und 
letzteres muB ausschlieBlich dafiir yerantwort- 
licli gemacht werden, wenn bis zum Jalire 1899 
in der L iteratur sieli meines Wissens nur eine 
einzige Arbeit eines Studierenden der Aachener 
Hochśchule, welche eine huttenmannische -Frage 
beliandelt, vorfindet. So w ar es um die metall- 
urgische Ausbildung der jungen Huttenleute 
bestellt. Untersuchte man die niascliinentech- 
nische Seite derselben, so kam man ebenfalls 
zu keinem erfreulichen Ergebnis. Infolge der 
YergroBerung der Produktion der einzelnen 
W erke, der veranderten Herstellurigsmethoden, 
hat sich die W iehtigkeit der Kenutnis masclii- 
neller Einrichtungen fiir den Hiittenmann gegen- 
iiber friiheren Verhaltnissen in geradezu un- 
geahnter W eise gesteigert. Die wissenschaft- 
liclie Ausbildung der Huttenleute trug  bezw. 
tra g t aucli heute noch dieser veranderten Sacli- 
lage zum Teil keine Rechnung. Um eine Re- 
organisation des hiittenmannischen U nterrichts 
in die W ege zu leiten, habe ich in Ueberein- 
stimmung mit meinem Kollegen B o r c h e r s  im 
Jalire 1903 in einer Denksclirift liierfur folgende 
Leitsatze aufgestellt: 1. Ausdehnung des Unter
richts in der eigentliehen Eisenhiittenkunde, 
sowolil durch Yermehrung des chemiscli-metall- 
urgischen Zweiges, ais auch namentlich des 
konstruktiy-mechanischenTeiles derselben. 2. Be- 
schrankung des chemischen U nterrichts auf die- 
jenigen Vorlesungen und Uebungen, welche zur 
Schaffung einer theoretisch chemischen und prak- 
tisch analytischen Gruiullage erforderlich sind, 
dagegen Yertiefung in den auf physikalisch- 
chemisclien Grundlagen beruhenden metallurgi- 
schen Unterrichtszweigen sowohl durch Vor- 
lesungen wieLaboratoriumsarbeit. 3. Yermehrung

des chemischen U nterrichts unter strenger An- 
passung desselben an die Bediirfnisse des Eisen- 
hiittenmannes. Der Eisenhiitteningenieur soli 
bei seiner Ausbildung zuerst eine allgemeine 
wissenschaftliche Grundlage erhalten, auf welcher 
sieli dann die spezielle Fachwissenschaft auf- 
baut. Ais Grenze zwischen beiden Teilen soli 
sich das Vorexamen eiuschieben. Auf dieser 
Grundlage faiulen im Herbst 1903 und Friihjahr 
1904 Beratungen im Handelsministerium unter 
Zuzieliung des Kultusministeriums, V ertretern 
der Industrie und der beteiligten Hochscliulen 
sta tt, welche zur Aufstellung eines Normal- 
studienplanes in voller Uebereinstimmung mit 
dem Ideengang meiner Denksclirift fiihrte. Hierbei 
moclite ich nicht unterlassen, Herrn Geheimrat 
Prof. D r.-In g . A. R i e d l e r  fiir seine heryor- 
ragende M itarbeit in bezug auf die Ausgestaltung 
des maschinentechnischen Teiles des Studienplanes 
herzlich zu danken. Derselbe ist nunmehr unter 
Anpassung an die gegenwartigen Verlialtnisse 
an unserer Hochśchule zum Teil eingefiihrt. 
M. H .! Bei dieser Durchfiihrung der Neuorgani- 
sation haben wir das W ort Goethes: „Leben 
heifit ein Kampfer seinu in seiner ganzen Be- 
deutung erfahren miissen. Die teihveise Durch
fiihrung dieses Stiulienplancs war nur dadurch 
moglich, daB eine neue Professur fiir Hiitten- 
mascliinenkunde, eine Dozentur fiir konstruktive 
Hiittenkunde, eine solclie fiir Metallograpliie und 
Eisenprobierkunde sowie drei Assistentenstellen 
neu geschaften und Mittel zur Yerfugung gestellt 
wurden, um neben dem mustergiiltigen neuen 
Institu t fiir Metallhuttenwesen ein provisorisches 
Institu t fiir Eisenhiittenwesen und Metallographie 
zu errichten. E rst vor wenigen Tagen ist eine 
neue Professur fiir physikalische Chemie, welche 
hauptsachlich fiir Hiittenleute bestimmt ist, besetzt 
worden. Ich spreche hier an dieser Stelle der 
Staatsregierung meinen aufrichtigsten Dank fiir 
die bisherige groBzugige U nterstiitzung aus. W ir 
betatigen diesen Dank am besten dadurch, wenn 
wir uns bestrebt zeigen, das zu unserer Y er
fugung gestellte wissenschaftliche Riistzeug nutz- 
bringend zu yerwenden. Aus dem neuen Institu t 
fiir Metallhuttenwesen sind schon zahlreiche wert- 
volle wissenschaftliche Arbeiten hervorgegangen, 
die zum Teil die Grundlage fiir ganz neue Hiitten- 
prozesse abgegeben haben. E rst seit dem Jalire 
1903 kann von dem Vorhandensein eines eisen- 
hiittenmannischen Institu ts gesprochen werden. 
Dank dem Entgegenkommen der Redaktion von 
„Stahl und E isen“ und der Knappschen Yerlags- 
buchhandlung in Halle a. d. S. ist es mir heute 
moglich gewesen, eine Sammlung der bisher an- 
gefertigten Arbeiten Hinen zur Einsicht zu iiber- 
geben und es Ihrem Urteil zu iiberlassen, ob 
ich mit dem mir iibergebenen Pfunde ge- 
wuchert habe oder nicht. Ais w eiterer Be- 
weis fiir unser Bestreben, die wissenschaft
liche Ausbildung der Hiittenmgenieure zu for-
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dern, diene Ihnen die Tatsache, daB unter 
deu bisher der hiesigen Hochscbule cingereichtcn
31 Dr.-Ing.-Disśertatioiien nicht weniger ais 
1 (i in den beiden hiittenmilnnischgn Instituten 
angefertigt worden sind. In dem Institut, 
dessen Cirundstein wir hente legen und das sowohl 
das Institu t fiir Metali hiittenwesen ais auch 
dasjenigc fiir Eisenhiittenwesen vereinigt, wird 
die Gelegenhe.it zum Leliren, Lernen und Forschen 
eine viel ausgedehntere sein ais bisher. Das 
Institut soli je  ein "Sohmclzlaboratorium fiir 
Metali- und ein solches fiir Eisenhuttenwesen 
enthalten, in welchen die verschiedenartigsten 
Legierungen hergestellt werden konnen, dereń 
Zusammensetzung in den Untersuchuiigslabora- 
torien festgestellt wird, wilhrend die physikali- 
schen Eigenschaften und der Gefiigeaufbau in 
der physikalischen und inikróskopischen Abteilung 
untersucht werden. Ein mechanisches Labora
torium dient dazu, die mechanischen Arbeits- 
eigenschąften der Metalle und Legierungen zu 
erforscheii. Ferner enthitlt das Gebaude drei 
Horsjlle mit den erforderlichen Sammlungsr&umen, 
drei Zeichensiile fiir die Konstruktionsubungen, 
sowie eine Bibliothek und die erforderlichen 
1’rofelsoręn- und Assistentenzimmer. Eine solche 
Lem - und eine solche Forschungsmoglichkeit 
stelit bisher dem Hiittenmann an keiner Stelle 
in Deutsclilaml zur Verfiigung; jedoch auch in 
den iibrigen Landem sind derartige Institutę 
von diesem Umfange und fiir diese Zweck- 
bestinunung noch nicht vorhanden. Die Tech
nische Hochscbule Aachen ist bestinimt, eine vor- 
bildliche Stiltte fiir die Ausbildung der Hiitten- 
ingenieure zu werden. Sie selien, meine Herren, 
daB wir uns das Ziel sehr weit gesteckt haben 
und daB es der ganzen Aufopferung und der 
gańzen Hingabe der Lehrer bedarf, um dieses 
fernu Ziel zu verwirklichen. W ir lioffęn und 
reehnen dabei mit Bestimmtlieit, daB die Ver- 
trę ter der Industrie in Zukunft ebenso wie bis- 
lie.r mit uns in regem Meinungsaustausch iiber 
die Ausbildung unserer jungen Hiittenleute bleiben, 
donn nur dann konnen wir sicher sein, Ab- 
weichungen voni richtigen Kursę zu venneiden. 
Iii voller Ucbereinstiinmung mit meinen Kollegen 
vom Hiitterifach niuB ich noch die Tatsache 
hervorheben, daB nach unserer Auffassung die 
Hochscbule an einem Konstruktionsfehler krankt, 
der fiir uns Y ertreter des Hiittenfachos von 
schwerwiegender Bedeutung ist. E r liegt darin, 
daB wir im Gegensatz zu den meisten Vor- 
tretern  amlerer Fachrićhtungen der Zustandig- 
keit ermangeln, iiber die Frage der Ausbildung 
der Hiittenleute selbstandig yorstellig zu werden. 
Hoffen wir, dafi mit der Einweihung des neuen 
I nstituts die Errichtung einer eigenen hiitten- 
miinnischen Fakultat Hand in Hand geht. Donn 
nur dann sind wir in der Lago, die Verant- 
wortung dafiir zu ubernehmen, der deutschen 
Hiittenindustrie Ingenieure auszubilden, dereń

x m .i i
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wissenschaftliche Grundlagen zur Ausiibung 
ibres Berufes dem jeweiligen Stande der Pro- 
duktionsbedingungen der Praxis entsprechen. 
Liebe Kommilitonen! Zum Schlusse bitte ich 
noch ein W ort an Sie richten zu diirfen. Der 
Ingenieurberuf ist namentlieh bei dem Stande 
der gegenwartigeh Entwicklung unseres Yater- 
landeś ein iiberaus vorantwortungsvoller. Die 
Tiitigkeit des Ingenieurs soli im Vorcin mit, 
derjenigen des Kaufinannes dahin zieleń, Arbeits- 
gelegenheit, Arbeitsmoglichkeit fiir eine groBe 
Zalil unserer Volksgenossen zu schaffon, um zu 
verhindern, daB dieselben drauBen im Volker- 
gewiihl dem Deutschtum verloren gehen. Goben 
Sie heute das Geliibde, daB Sie Iliren spilteren 
Beruf in diesem Sinne auffassen wollen und Sie 
werden das groBte Ideał verwirklichen, welchos sich 
ein deutschfuhlender Mann jemals setzenkann, d.h.  
Sie werden zum Rulimo und zur GroBe unseres 
geliobten deutschen Yaterlandos das Ihrige bei- 
tragon." Der Redner legte alsdann den ersten Ab- 
druck einer Festschrift nieder, enthaltend die bis- 
herigen Arbeiten aus dem Eisenhiittenmannischen 
Institu t in einem stattlichen Bandę vom Form at von 
„Stahl und Eisen“ in der Stitrkc von 174Seiten.*

Nachdem dann noch Magnifizenż B o r c h e r s  
der Bauleitung fiir die schnelle Forderung der 
Yorbereitungen zum Neubau gedankt hatte, wurde 
zur Grundsteinlegung geschritten. In den Gruml- 
stein wurdcn Dokumente und Materialproben ge- 
senkt, die Zeugnis geben von dem heutigen Stand 
der huttenmannischen W issenschaft. Die ersten 
Hammerschlage ta t Rektor Borchers: „Die W ahr- 
lieit suclien, die W ahrheit sagon, die AVahrlie.it yer- 
tragen. W er das lernen und l(‘liren will, mogę in das 
hiittenmanuische Institut einkehren.“ Professor 
W iist sagte: „Mćige die Tiitigkeit in diesem Institut 
der deutschen Hiittenindustrie zuNutz undFrommen 
gereichęn.“ Springorum: „Praxis und Wissen
schaft. “ Dr.-Ing. Schrijdtcr: „Stahl und Eisen.“ 
Abg. Dr. Bcumer: „Salus publica, der Polarstern 
unseres groBen eisernen Kanzlers leuchteauch iiber 
diesem Bau!^ K intzle: „W er dio Jugend hat, hal 
die Zukunft.“ Reuscli: „Vivat academia!“ P ro 
fessor Klockmann: „Ad majorem gloriam Aca- 
demiae Al|uensis.“ Prof. .Tiirgens: „Mogę auch die 
Wissenschaft hier eineStatte iinden.“ Beig.Ebbing: 
„Es griine die Tanne, es wachse das E r z ! “ 
Geheimrat. Delius: „.Te hoher die Kultur, desto 
ehrenvoller die A rbeit!“ Landgorichtspritsident 
Schmitz: „Gliickauf dem Unternehmen, der Anf- 
gabe, die Hiitte zu pflegcn, dem Lande zuin Segen.u 
Assessor a. D. von Goerschen: „Zu Deutsch- 
lands GroBe beim W ettbewerb der Volker.“

Mit nochmaligen Dankesworten an die Gilsf.i- 
schloB Magniflzenz Borchers die einfache, aber 
iiuBerst wirkuńgsvolle Feier, die ais der Beginn 
einer neuen Epoclie in der Ausbildung unserer deut
schen Eisenhiittenleute angesehen werden darf.

* Vergl. Bucherschau in diesem Heft.

4
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Neuere Giefiereien Deutschlands in den ersten Jahren 
des zwanzigsten Jahrhunderts.

Von E. F r e y t a g ,  Zivilingenieur, Hiittendirektor a. D.

(Ęortsetzimg von S. 742. — Hierzu Talol XIY bis XVI.)

Wir  gehen je tz t zu einzfślnen ausgefiihrten 
Giefiereien iiber, um zu selien, in welchei: 

Weiae den ilmen vorliegenden Anspriichen Recli- 
nung getragen worden ist.

Zuerst be trach ten wir die Giefierei der 
Cli e ni ni t.zor W  e r k z eu gin as cli i n o n -F a b r  ik  
v o r ni. J  oh. Z i in iii o r  m a n n , die grofite im Ba^ 
silikast.il orbaute Giefierei Deutschlands (Ab
bildung 6 Tafel XV). Sie wurde im Jahre 1873 
erbaut,' kann nach Angaben der Ver\valtung 
vom Jahre  1898 St.iicke bis zu 60 t  anfertigen 
und liefert mit etwa 200 Arbeitern bei 4650 qm 
GrundflJlclie jahrlich 4000 t, Gufi, fast. nur fiir 
don Werkzcugmascliinenbau. Sie hat ein Mittel- 
schiff von 17 und zwei Sęitenschiffe von je
7 m Tiefe und ist ais Giefierei 150 m lang. 
Ais Fortsetzung der Giefierei ersclieint, die 20 m 
lange Putzerei, an welche sich nocli ein drei- 
st.ockiges grofies Modellliaus anschliefit, in dessen 
Erdgcschofi die Bureaus untcrgebracht sind. 
In der J litte  durch das Gebitude gelit der Lange 
nach ein Normalgleis; an beiden Stirnwanden 
der Giefierei sind je  zwei grofie S c h l i tz -  
t ro c k e n k a in in e rn  angelegt. Das Hauptschiff 
wird von drei liintereinander laufenden Kranen 
von je  25 t, T ragkraft bestrichen, unter welchen 
nocli 11 leichte Drehkrane arbeiten. Der Be- 
t.rieb der Laufkrane geschieht durch Welle, 
die Drehkrane werden von Hand betrieben. Der 
Putzerei gegeniiber ani andern Giebel des Ge- 
bitudes liegt ein geritumiger Formkastenhof, 
welchen ein transportabler Bockkran bedient. 
Dio Seitenschifie haben einen Zwischenboden, 
wodurch Galerien fiir Nebenzwecke gewonncn 
werden, welche aber Licht wegnehmen. Die 
Giefierei liefert auf das Quadratineter Grund- 
flache jahrlich etwa 0,9 und auf den Giefierei- 
arbeiter im Jah r 20 t Gufi.

Der Mangel dieser Giefierei, welche je tz t 
iiber 30 Jahre  a lt ist und die dem Gufi von 
yielen schweren Stiicken, wie sie der W erk- 
zeugniaschinenbau erfordert, Reclinung trag t, 
liegt im wesentliclien darin, dafi sich die ge- 
samte Arbeit auf ein SchitY von 150 in Lange 
yerteilt, in wclchem die drei mechanisch be- 
triebenen Laufkrane liintereinander latifen, so dafi 
ein Absetzen und W iederaufheben der zu be- 
fdrdernden Lasten ziemlich haufig erforderlich 
wird, und dafi auch fiir den Transport von ganz 
geringen Lasten immer ein Kran von 25 t T rag
kraft und 17 m Spannweite in Tatigkeit treten

mufi. Sonst mufi die Giefierei, namentlich was 
ilire Gesamtgliederung d.* i. die Anordnung von 
Formkastenlager, Trockenkammern, Putzerei, 
Modellager und Tischlerei zur Formerei an- 
betrifft, ais eine gelungene bezeiclmet werden.

W ird die Breite eines Basilikenbaues ver- 
grćifiert und ein Seitenschiff durch Trocken
kammern und die Kupolofenanlage verdunkelt, 
so geben die lotrechten Fenster neben der 
Kranbahn nicht melir geniigend Licht. Deshalb 
hat man dem Hauptschiff der Giefierei vom Dach 
aus Licht zugefiihrt, indem dasselbe gebrochen 
und dor untere Teil dessolben, etwa unter 
50 Grad gegen den Horizont geneigt, 21/2 bis
4 m hocli mit Glasplatten bekleidet wurde.

Diese Konstruktion, welche ein eigentliches 
Oberlicht yermeidet, wurde wohl zuerst bei einer 
Giefierei fiir den S tettiner Yulkan und dio Gorlitzer 
Siaschinenbauanstalt von dem bekannten Kon- 
strukteur Scliarowsky ausgefiihrt und hat haufig 
Nachahmung gefunden. Sie gestattet, mit dem 
Mittelschiff iiber eine Tiefe von 20 m hinaus 
zu gelien, olme dafi man genotigt ist, Ober- 
lichter anzuwenden. Sie bietet ferner dem 
Raucli und Qualin der Giefierei durch die Laterne 
in der Mitte des Daches einen beąuemen Abzug.

Die Firm a A. B o r s ig  in  B e r l in  hat, ais 
sie im Jahre 1896 ihr Berliner AVerk nach 
Tegel yerlegte, ilire 108 m lange Giefierei eben- 
falls mit einem derartigen Daclio versehen (Ab
bildung 5 Tafel XV). Die Breite des Haupt- 
schiffes betragfc 18 in und die der ganzen Giefierei 
mit den beiden Schleppdachern 34 m. Die gleiche 
Konstruktion ist von den Firmen Louis Soest & 
Co.in Reisholz bei Dusseldorf (Abbild. 7 Tafel XV) 
und bei der von K rigar & Ihssen in Hannover 
entworfenen Giefierei, welche Abbild. 2 Tafel XIV 
zeigt, gewahlt.

Die Borsigsche Giefierei fallt durch die 
grofie Zalil ihrer Trockenkammern auf, welche 
fast allein ein ganzes Seitenschiff aufnehmen 
und dereń Ausfahrtgleise in das Hauptschiff 
treten, wahrend keine Schlitzkammern angewendet 
wurden. Obwolil das Seitenlicht fehlt, ist die 
Giefierei docli sehr heli. Das Hauptschiff wird 
von einem 25 t- und zwei 10 t-Laufkranen be
dient, unter diesen arbeiten noch n eu n  schwachere 
Drehkranen, so dafi reichliche K rankraft vor- 
handen ist. Die Giefierei ist nur ais Grofi- 
giefierei gedacht, und es war eine zweite ahn- 
liche fiir Jljttęl- und Kleingufi daneben geplant,
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welche aber bis je tz t nicht zur Ausfiihrung 
gekommen ist. Fiir die Putzerei und das Mo- 
dellager sowie die Modelltischlęrei sind besondere 
Gebaude errichtet. worden, welche niclit im Zu- 
sammenhang mit der Giefierei stehen. Die hiibscłie 
Saridaufbereitung und dio Geblase beanspmchen 
wenig Raum.

W ahrend das eine Nebenschiff, wie sclion 
gesagt, von den Trockenkammern eingenommen 
wird, iiber welclieii sich die Kleiderabląge und 
die Waschriiume fiir die GieBereiarbeiter be- 
finden, sind in dem anderen Nebenschiff die 
Kupolofen, die Kernmaclierei und die Mittel- 
und Kleingiefieręi untergebracht.*

Bei einigen neueren Giefiereien sind alle 
Schiffe in gleicher Hiihc ausgefiihrt worden. 
Es bedingt dies Oberlichter und teure Bauten, 
gewahrt aber den Yorteil, dafi man bei einer 
Vergrofierung den Mittel- und KleinguB unter 
einem neu anzubauenden Sclileppdach herstelleu 
und die ihm friiher dienende hohe Hajle ais 
GrofigieBerei mityerwenden kann. In dieser 
Weise ist die Giefierei der A sc h  e r  s ie l i  en e r  
M as c h in e n b a  u - A k t ie n g e s e l l s c h a f t ,  welche 
im Jahre 1898 erbaut worden ist, und dereń 
hoher Bau unweit der Station Aschersleben, ins 
Auge fiillt, ausgefiihrt.**

Die GieBei-ei besteht aus zwei SchitTen von 
je  etwa 16 m Breite bei 100 m Lange. Die 
Hohe bis zum Dachiirst. betragt 18 in, die Ent- 
fernung der Saulen yoneinander 15 m.

Auch in der Giefierei der D o u tsc h e n  N ile s -  
W e rk z e n g m a s c li in e .n fa b r ik  in O b e rsc h o n e -  
w eid e  bei Berlin (Abbild. 4 Tafel XIV) sind alle 
drei Schiffe gleicli lioch angelegt, nanilich 7,7 ni 
bis Schienenoberkante-Laufkran und 9,9 m bis 
Unterkaiite-Eisenkonstruktion des Daches. Diese 
Giefierei, w |lche yon einem Deutschamerikaner 
im Jahre 1899 erbaut worden ist, bildet die 
Fortsetzung der mechanischen W erkstatte  und 
yerkorpert den Zweck, „au f g e d ra n g te m  R aum  
m it den  v o llk o m m e n s te n  E in r ic h tu n g e n  
G u te s  zu l e i s te n ;  sie ist insbesomlere fiir 
s c h w e r s te n  W e rk z e u g m a s c h in e n g u B  be- 
stimmt. Die drei Schiffe der Giefierei liaben 
je  15,2 m Krantrilgerspannweite und 60 m Lange, 
die Grundflache der Giefierei nahert sieli dem 
(Juadrat, was neuerdings yielfach angestrebt wird.

Die Fortsetzung des mittleren Schifles bildet 
das Kupolofenhaus, in welchem ein auffallend 
groBer Kupolofen yon 15 bis 18 t stiindlicher 
Śchmelzung steht. Ein zweiter Ofen von 12 
bis 15 t und ein dritter von 5 bis 6 t  stiind
licher Śchmelzung stehen, wie allgemein iiblich, 
neben der Kranbahn des Seitenschiffes, welches

* D ie Giefierei ist yon L e d e b u r  in der „Zeit- 
schrift des Yeroines deut8cllel, lngenieurc;‘, Jahrgang
1899 Seite 445, beschrieben.

** Yergl. „Zeitschrift des Yereines deutscher In- 
genieure*1 1898 S. 347.
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dem KleinguB dient, wiihrend die andern beiden 
Schiffe die GrofigieBerei bilden. Das fliissige 
Eisen mufi daher den beiden Grofigiefiereischiflen 
yon diesen Kupolofen auf W a g e n  d u rc li ein
S cli m al s p n r  g le  is e  zugefiihrt werden. Die 
beiden Schiffe fiir schweren Gufl sind mit je 
zwei Laufkranen von 30 und 20 t, das Klein- 
giefiereischiff mit einem Laufkran von 10 t aus- 
geriistet. Die in einem hellcn Nebenraum ein- 
gerichtete Kernmacherei, gegen 1000 qm grofi, 
wird yon einem 5 t-Kran bestriclien.

Im Mittelschifl' ist die Einrichtung getroffen, 
dafi zwei 2 t-Drehkrane ■ nacli Bedarf an die 
einzelnen Pfeiler gestellt werden konnen, um 
den Formern zum Wenden der Formkasten zu 
.dienen. Fiir die in diesem Schiffe yorliegende, 
meist schwere Arbeit diirfte indos in yielen 
Fallen ein 2 t-Kran niclit ausreichen, sondern 
es mufi ein Laufkran, dessen Beanspruchung 
bei der Schifflange yon 60 ni sonst nicht sehr 
grofi sein kann, eintreten. Wenn die leiclitere 
Arbeit auf bestimnite P latze gelegt wird, so 
kann man wahrscheinlich mit zw ei f e s ts te h e n -  
den  2 t - D r e h k r a n e n  auskom inen .*

Die Beleuchtung der Giefierei geschieht, aufier 
yon den Frontfenstern aus in ausgiebiger Weise 
durcli breite durchgehende Oberlichter, welche 
auf die Dachfirste der starken Pappdacher ge- 
setzt sind. Die Glasscheiben dieser Oberlichter 
haben eine Neigung gegen die W agereclite yon 
etwa 50 Grad, daher bleiben sie heli und er- 
fiillen iliren Zweck, was Glasflachen mit ge- 
ringerer Neigung nur tun, wenn man sehr hohe 
Kosten fiir ihre Reinhaltung aufwendet. Hinter 
der Giefierei befindet sich die Putzerei, es folgt 
ein GuBlager und d a h i n t e r  die mechanische 
W erkstatte, aus welclier ein Laufkran bis in 
die Giefierei reichen kann. Zu diesem Zwecke 
sind in den Zwischenwauden grofie Oeffnungen 
gelassen, welche fiir gewohnlich durcli Blech- 
tore geschlossen sind.

Wie die Giefierei reichlich mit Kranen, so 
ist sie auch sonst mit allen Hilfsinitteln und 
Einrichtungen versehen, die geeignet sind, eine 
Giefierei leistungsfahig zu machen; sie diirfte 
deshalb wohl eine grofiere Leistungsfahigkeit 
in schwicrigem Gufi besitzen, ais man bei der 
Formereigrundflache yon 3350 qm erw artet.

Ein neuer Gesichtsjninkt ist bei der um die- 
selbe Zeit erbauteu Giefierei der Ma s c h i n e n -  
f a b r i k  v o n  L u d w i  g L o e w e  & Co. z u 
B e r l i n  (Abbildung 3 Tafel XIV) zum Ausdruck 
gebracht. Man bat nanilich der Giefierei einen 
nahezu ciuadratisclien Grundrifi gegeben, die Kupol
ofen in die Mitte des Gebaudes gesetzt. und doch

* Solche Ifraiic zum Yersetzen wendet die Electric 
Co. in Sehenectady N. Y . fiir alle Saulen ibrer 220 m 
langen Giefierei an. Ein Laufkran diirfte daselbst 
also wohl stark m it dem Yersetzen dieser Kranie be- 
schaftigt sein.

Neuere Giefiereien Denłschlands.
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don Transport der Rohstoffe zu den Oefen d u r c h  
d i e  G i c B e r e i  vermieden. Dies ist erreicht 
worden, indem bei dem aus vier gleichen Schiffen 
von 15 m W eite (und 10 m Hohe bis Unter- 
kante Binder) bestehenden Haupt.gebaude die 
beiden Mittelsehiffe nur 30, die beiden Seiten- 
schiffe aber 70 m lang ausgefiihrt sind. In den 
in der Mitte bleibenden freien Rainn sind nun
10 m breit das Kupolofenhaus und je  7^2 m 
breit zwei Anbauten gestellt., welche Trocken- 
kammern und Kernmacherei enthalten. Es bleibt 
also noch ein Hof iibrig, durch welclien die Zu- 
fiihrung des Materials erfolgt. Von den Schiffen 
ist das siidliche fiir schweren GuB bestimmt 
und mit zwei Laufkranen von 15 und 10 t, 
ausgeriistot, das nordliche soli MittelguB her- 
stellen und ist mit zwei Laufkranen von je  5 t, 
verseh'en, die beiden Mittelsehiffe haben keine 
Kranc und stellon Kleingufl nameńtlich aufForm - 
maschinen lier. Die Tragerkonstruktion ist vor- 
sorglich iiberall fiir 15 t-Krane ausgefiihrt.

Neben das siidliche Schiff ist ein Schlepp- 
dacli von 10 m Spannweite gelegt, in welchem 
sieli ein Bureau, ein Baum fiir FeingieBerei, dio 
Sandaufliereitung und eine Ziminerwerkstatt be- 
flnden. Vor die vier Schiffe und den Schlepp- 
b-au legt sieli gegen W esten ein eberifalls 10 m 
weiter Schleppbau, der die Putzerei und die 
Beizerei onthiilt. und mit zwei Laufkranen yon 
nur 5 und 3 t ausgeriistet ist. Wenn also 
schwerere Giifiśtiicke beim Put.zen gewendet 
werden sollen, so miissen sie wieder zur For- 
merei gebracht werden. Die (Juerbeforderungen 
durch die vier Schiffe sowie die anderon Trans- 
porte werden auf Schmalspurwagen von 5G0 mm 
Spurweitc nach Hunts System in einfacher Weise 
leielit bewirkt..

Die Dacher sind Satteldacher mit ziemlich 
geringer Neigung und mit Dralitglas eingedeckt, 
so daB die Lichtflache GO % des Gruiulrinses 
einnimmt. Yiel Liclit liebt ohne Zweifel die 
Leistuug einer GieBerei, aber groBe Fenster, 
namentlich im Dach, ergeben im W inter Kalte 
und im Sommer Hitze. Fiir kalte Tage ist des- 
halb eine Heizung vorgesehen, welche so durch- 
gefiihrt, wird, daB ein Ventilator mit 20 Pferde- 
kraften den yerschiedenen Teilen der GieBerei 
Luft zufiihrt, welche vorher durch ein System 
von Heizkorpern erwarmt wurde. In lieiBen 
Sommertagen diirfte sich die Anwendung der- 
selben Maschine zur Yentilation der GieBerei 
empfehlen, fiir welche auf den vier Schiffen 
durchgehende Laternen aufgesetzt sind.

Die Eisenkonstruktion des Baues ist mit 
100 kg f. d. Quadrat,meter bebauter Flachę schwer, 
im Yergleich zu den Ausfiihrungen der spater 
zu beschreibenden GieBerei von Gebr. Stork in 
Hengelo. welche weit groBere Yerhaltnisse auf 
kleinerer Grundfląche aufweist, und die nur 
117 kg fiir das Quadratmeter wiegt. Inter-

essant ist es, daB die Eisenkonstruktion der 
Loweschcn GieBerei mit Vorteil aus Amerika 
bezogen werden konnte, also den Beweis liefert, 
daB die deutschen Zoile nicht liocb genug sind, 
um unsere Eisenindustrie gegen die Einfuhr selbst 
solch einfacher W aren zu schiitzen, welche docli 
die hohen Spesen fiir Fracht, Umladung und 
Montage zu tragen hatten.

Die vier Kupolofen von 1, 0,8 und 0,G ni 
Durchmesser h a b e n  v e r s c h i e d e n e  Sc l i a c h t -  
h o h e n ,  und desbalb ist auch die Giclitbiihne 
verscbieden, nitmlich 6,5 und 5,5 m hocli gelegt 
worden.

Die GieBerei ist fiir mittleren W erkzeug- 
maschinonguB sow'ie fiir GuB zu elektrischen 
Apparat.cn und fiir Stiicke unter 15 t  Einzel- 
gewicbt angelegt worden, demgemafi sind die 
Kranc und die Oefen bemessen. Auf groBere 
Mengen von GuB in getrockneten Formen bat 
man bei der Anlage der GieBerei nicht gerechnet, 
donn die Zali] und GroBe der Trockenkatnmern 
is t nicht bedeutend; os wird aber viel mit AuBeii- 
kernen gearbeitet und auf Qualitat des Gusses 
bober W ert gelegt. Dio GieBerei diirfte bei 
rund 3300 qm ArbeitsflacHe jalirlich 5000 I 
GuB herstelleri konnen; sie wurde von Ingenieur
0. Loyde in Berlin erbaut und ist in , Stalli 
und Eisoiiu * eingehend beschriebln worden.

Diese letzt.cn Giefiereien sind unter Benutzung 
anierikanischer Yorbilder entstanden. Auch Ma- 
schinon und sogar dio Eisenkonstruktion der 
Ijoweschen GieBerei sind zu ihrer Ausriistung in 
natura beriibergeholt. Inwieweit dabei anierika- 
nische Muster nachgeahmt oder neue Ideen aus
gefiihrt worden sind, lafit sich schwer sagen. 
Jedenfalls ist bei dcm Bau dieser Anlagen viel 
aufgeboten worden, um sio leistungsfabig, elegant 
und fiir die Arbeitor komfortabel zu gestalton.

Wolil dio grofite Eisengiefiorei fiir schweren 
Maschinengufi (wo aber der HuttenguB mit seinen 
dicken W andstarken fast ausgescblosson ist) in 
Doutschland ist. die im Jahre 1898 neu erbaut.e 
GroBgieBerei der Si le l isi  s c h e  n J t a s  l i i n e n -  
f a b r i k  v o r m .  R i c h .  H a r t  m a n n  in Chemnitz, 
welche 9500 qm Grundtliicbe bedeckt. Dio GieBerei 
(Abbildung 8 Tafel XVI) bildet ein Rechteck von 
78 m Lange und 122 m Breite, bestehend aus 
a e l i t  g l e i c h e n  S c h i f f e n  von 15,1 m Spann
weite. Die eisernen etwa unter 34 Grad ge- 
noigten Satteldacher ruben auf Saulen von 11 m 
Ifolie und tragen oben ein durchlaufendes Ober- 
liclit mit 2,7 m langen, etwa 45 Grad gegen 
den Horizont geneigten Glasscheiben. AuBórdein 
ist in jedem Feld, das 6 m lang ist, ein Walm- 
Oberlicht aufgesetzt. Zwischendrin ragen iiber 
das Dach hohe Ventilationsschachte.

Die Schiffe I  bis V II dierien der Form- 
. und GieBarbeit, das Schiff , V III ist. mit einem

* 1903 Nr. 11 S. 657 bis 670.
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Zwisclienhodon yepehen uml derart ausgebaut, 
daB unton Biireaus, Modellschuppen, Kleiderab- 
lage und Waschraum fiir die Arbeiter, Lager, 
eine Durclifahrt uml eine Kau.tine untergebracht 
sind, walirend der obere Raum fiir hilufig ge- 
brauchte Modelle ais Njederlage dient.

(iegen den Brauc.h sind liier die Kupolofeii 
an die b ei d e n  S t i r n s e i t e n  der Schiffe ge- 
legt, so daB zwei getreiinte Ofenanlagen von 
drei und vier Oefen bestehen, zu welchen vier 
Krane Zutritt haben. Der K r  a n v e r  t e i 1 u n g 
nach sind die Schiffe II und IV fiir den aller- 
sehwersten GuB bestimint,, denn sie yęrfiigen iiber 
45 uiul 40 t Hubkraft, walirend die Schiffe III 
und V iiber 30 t. Hubkraft verfiigen. In den 
Feldern I uml VI sind nur Krane von je  5 t 
T rągkraft uml im Felde V II ist kein Laufkran 
angeordnet. Es sind aufierdem nocli 2 Veloziped- 
krane und l(i D rehkrane angebracht. F iir die 
schwersten Stiickę stehen dem Betriebsleiter also 
vier Schiffe mit 2880 qm freiem Raum zur Ver- 
fiigung. Das fliissige Eisen wird den Kranen 
zum groBen Teil durch von Hand bewegte 
Wagen zugefiihrt, welche auf zwei Gleisen in 
der GieBereisohle vor den Kupolofeii yorbeiląufen. 
Auf diesen Gleisen werden auch der GuB sowie 
die Modelle befordert, sie werden also stark  in 
Ansprueh genommen.

Die T ro  c k e  n k am ni e r n liegen alle an den 
Stirnwanden der Schiffe. Es sind S c l i l i  t z  - 
k a m i n e m ,  welche von den Kranen beschickt 
werden, sie braiichęn also keine Wagen uml 
keine Auslaufgleise. Ihrer Zahl nach sind es 
20 Stiick von insgesamt 900 qm Grundtlache, 
ilire Flachę betrag t nahezu 10 °/o der gesamten 
Grundflacho, obwohl die Yerwaltung es ais eine 
Eigenart, dieser GieBerei bezeichnet, groBe Stiicke 
in griinen Sand zu gieBen.

Die K u p o l o f e i i  haben 0,9 m Durchmesser 
und 5,4 m llohe vom FuBboden aus, sie haben 
zwei Diiseu und liefern bei 50 bis 60 cm Wasser- 
saule Druck stiindlich je  6,5 t fliissiges Eiśen. 
Au Ber dieser GieBerei arbeitet in der Nahe nocli 
eine Kl o i n g i e B e r e i ,  wo auf einer Grundtlache 
von 5100 qm 280 Arbeiter jahrlich gegen 5000 t 
kleinere GuBstiicke, insbesondere WebstuhlguB, 
herstellen. Die Hilfswerkstatten: Putzerei, Śand- 
aufbereitung, Schmiede und das Maschinenhaus, 
liegen zwischen der GroB- und der KleingieBerei.

Neben der GroBgieBerei befindet sich ein ge- 
riiumiger Formkastenhof, welchen ein Bockkran 
von 15 t T ragkraft bei 8 m Spannweite be- 
streicht. Die Gi e Be r e i  en mit ilirem Zubehor 
werden durch eine 350pferdige Dampfmaschine 
mit elektrischer Kraft uml mit Luft yersorgt. 
Sie leisten mit 800 Arbeitern auf einer Gesamt- 
tlache von 14 600 qm jahrlich 15 000 t  GuB, 
also rund f. d. Quadratmeter eine Tonne, nnd 
z war fast gleichyiel in der Grob- wie in der 
KleingieBerei. Die g e s a m t e n  A n l a g e k o s t e n

b e t r a g e n  1 800000 Jb. Zu ihrer Yerzińsnng 
und Abschreibung miiBte also jęde Tonne GuB 
12 J(> betragen.

W ir fiigen nocli die GieBerei der M a 
ści l i  n en f a  b r i k  v o n  L o ui  s S o es t & C o. in 
R e i  sli o Iz bei  D u s s e l d o r f  an, welche mit 
2700 qm Grundflkche kleinere Verhaltnisse auf- 
weist. Sie ist fiir schweren GuB eingerichtet und 
yon vornherein auf Vergro8erung zugeśchnitten, 
wie die aus Abbildung 7 Tąfel XV ersichtliche 
Anordnung zeigt.

Einen interessanten Bau bildet die im Jfarz 
1901 in Betrieb gesetzte GieBerei der M a- 
s c h i n en b a u g  e s e 11 s c ha f  t. N ii r nb e r  g * (Ab
bildung 9 Tafel XVI), die von den liier be- 
schriebenen GieBereien die groBten Spannwęiten 
besitzt. Diese GieBerei ist wie die der Sachsischen 
Maschinenfabrik vorm. Ricli. Hartinaun ins- 
besondere mit dem GuB von Teilen zu Dampf- 
maschinen besehaftigt.

Der Bau besteht aus drei gleiehen Scliiffen 
von l l 1/^ m Holie bis Dacliunterkante, von 
denen das m ittlere 20, die seitlichen je  15 m 
Spannweite bei 102 m Lange haben. Das Dach 
ist nahezu wagerecht und besteht aus Bimsbeton, 
welcher leiclit is t und die W arnie schlecht leitet.

Das Mittelschiff trag t in der Mitte ein durch- 
laufendes Oberlicht und einige (iueroberlicliter, 
welche auch iiber die Seitenseliiffe gelien, und 
die durch groBe Seitenfenster unterstiitzt werden.

Im Mittelschiff laufen zwei Krane von 30 
und 15 t, in einem Seitenseliiffe zwei Krane zu 
je  15 und einer zu 10 t und im audern Seiten- 
schiffe seclis Krane zu 3 t. Die Quertransporte 
werden auf Gleisen yon Hand bewirkt. Es ware 
yielleicht yorteilhafter gewesen, das eine Seiten- 
schiff zu teilen, die Krane in demselben wurden 
dann leichter arbeiten und mehr leisten.

Die Entfernung der Saulen betragt 6 m, ein 
MaB, welches in yielen GieBereibauten an- 
gewendet worden ist. Das Putzen des Gusses 
wird in der GieBerei selbst bewirkt. Dies diirfte 
wohl liauptsachlich deshalb gesclielien, weil die 
GieBerei noch nicht von der Formerei voll- 
standig in Ansprueh genommen war, ais iiber 
sie bericlitet wurde. Bei einer Grundtlache von 
5100 qm soli die GieBerei jahrlich 6500 t  GuB 
in Stiicken bis zu 45 t Einzelgewieht liefern, 
also 1,3 t auf das Quadratmeter, wozu sie ver- 
moge ihrer Einriehtung selir wohl imstande sein 
diirfte.

Obwohl erst in „Stahl und Eisena 1904** 
beschrieben, muB docli die GieBerei yon Ge b r .  
S t o r k  & Co. i n  H e n g e l o  erwahnt werden, 
weil sie sehr yorteilliaft angelegt ist., auch ein- 
gehende Żabien iiber sie mitgeteilt. worden sind.

* \rergl. „Zeitschrift des Yereines deulscber In- 
geuieure“ 1903 S. 1253.

** Nr. 18 8. 1071 bis 1077, Nr. 19 8. 1130 bis 
1137, Nr. 20 8. 1185 bis 1190.
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Diese Gieflerei is t im ganz en 99 m lang und 
52 m breit und bedeekt 5150 qin GruiidMche. 
Sie bestelit aus drei Schiffen von 18 uiul zwei- 
mal 12 m W eite, welche 9,75 bezw. G m Holie 
bis Laufsehienenoberkante haben. Die Ent- 
fernung der Siiulen ist ungewBhnlich grofl und 
betrilgt 10 m. In der Mittelhalle laufen zwoi 
Krane von 40 und 25 t, in einem Seitenschiff 
zwei Krane von je  15 t und im andern zwei 
yon 5 t,. Aufierdem sind yier Drehkrane von
4 t bei 3,5 m Ausladung angeordnet, welche 
um die Siiulen herumschwingen und sehr wert- 
voll erscheinen. Die reiehliehen Krane zeigen, 
dafi die Gieflerei fiir schwersten GuB in grofien 
Mengen bestimmt ist. Sie soli jtthrlieli 5000 t 
Gufi leisten, durfte aber wegen ihrer praktiselien 
Anordnung imstande sein, wesentlich mehr zu 
produzieren. Die Eisenkonstruktion wiegt 117 kg 
und das Gebilude kostet ohne Einrientung f. d. 
Quadratmeter bebaute Flilehe 50 J L

Eine durch ihre Leistung qualitativ wie quan- 
tita tiy  heryorragende Gieflerei is t die im Jahre 
1899 erbaute n e u e  G i e f l e r e i  d e r  G u t e -
li o f  f  u u n g s h  ii 11 e ; i n S t e r  k r  a d e.- * Diese 
Gieflerei (Abbildung 10 Tafel XVI), welche 
nach dem Gescliilftsbericht der Gesellschaft die 
enorme Leistung von 37 000 t im Jahre 1904/05 
iibersehritten hat, fertig t zwar ais Eigenart Ko- 
killen, die sehr ins Gewicht fallen, aber sie hat 
auch ohnedies eine holie Leistnngsfilhigkeit. Um 
die Krane nicht zu sehwer zu gestalten, und den 
P latz  besser ausnutzen zu konnen, hat man hier 
z we i  H a u p t s c h i f f e  s ta tt eines angeordnet und 
an jedes ein Nebenschitf angeschlosseu. Die Haupt- 
schiffe haben bis Unterkante Daclikonstruktion 13, 
die Nebenschiffe 8 ‘/a m Holie, die Spannweiten 
sind 16 und 12, die Lilnge 132 m. lu  den 
yier Scluften laufeu Krane yon zusanimen 365 t 
T ragkraft. An eines der Nebenschiffe schlieflt 
sich ein Schleppdach yon 9,5 in Spannweite an, 
unter welcliem sich die Trockenkanimern be- 
fiiulen. Die beiden Hauptschiffe erhalten ihre 
Beleuehtung yon den lotrecliten oberen Teilen 
der Frontwilnde und von einem mittleren F irst-

* „Zeitsehr. des Yereines deutsclier ln g .u 1902
8. 1810.

Mitteilungen aus

Englische Roheisenmarken.
W . 15. P a r k e r *  teilt die englischen bezw. die 

in England Yerwendeten Roheisenmarken nach folgen- 
den Gesiehtspunkten ein:

1. Gruppe. S p e z i a 1 r o h e i s e u. Die Gruppe 
umfalit diejenigen Roheisensorten, die im allgem einen  
hoch im Preise stehen und in begrenzten Mengen be- 
sonderen Zwecken dienen. Dahin gehoren:

a) Stid - Staffordshire „all - m ine“ Eisen. D ieses 
Eisen ist nur aus Erzen erblasen, ohne Zuschlag von 
Altmaterial oder dergleichen. Nach den Erfahrungen

* „Foundry Trade Journal", Juni 1906.

oberlichte. Das SeitenschilT, dessen Beleuehtung 
durch die danebenliegenden Trockenkanimern be- 
eintrilchtigt wird, bekommt durch Walmdilcher, 
welche auf das flachę Dach gesetzt sind, Licht. 
Die Hilfsrilume, Pu tzerei, Sandaufbereitung, 
Schmiede, Tisclilerei, Arbeiterwaschraum und 
Kleiderablage sowie die Bureaus sind ais be- 
sondere Baulichkeiten abseits liegend ausgefiilirt, 
um den Hauptbetrieb nicht einzuengen. Fiir die 
Transporte zwischen dem Hauptgebilude und den 
Hilfswerkstiltten dienen Gleise, auf welchen die 
Materialien durch Lokomotiyen befordert werden. 
Nur dic Trockenkanimern werden yon keiuem 
Kran bestricheu, und die W agen, welche die 
Formen tragen, miissen von Hand geschoben 
werden.

Besonders erwillmenswert ist ein Querzug, 
welcher zu ebener Erde in der JTitte der Gieflerei 
doppelgleisig angelegt ist. Derselbe wird me- 
chanisch angetrieben und bewirkt Transporte quer 
durch das Gebilude yon den Kupolofen bis zur 
Putzerei. Die Gieflerei schmilzt das Eisen fiir 
ihre grofle Erzeugung in nur yier Kupolofen 
von je  10 t stiindlicher Schmelzung und in zwei 
Flammofen yon etwa 24 t Leistung.

Die Arbeitsrilume der Gieflerei bedecken gegen 
1 2 000 qm, ilavon die Gieflerei mit den Trocken- 
kammern allein etwa 8500 qm. Die Gieflerei 
beschilftigte im Geschiiftsjahre 1904/05 397 Ar- 
beiter und hatte 311 Arbeitstage. Auf den 
Arbeiter kommt die auflerordentlich holie Jahres- 
leistung yon 96,2 t. Von maflgebender Seite 
wurde mir mitgeteilt, daB sieli die Leistung der 
GieBerei in diesem Jahre  nocli gesteigert liabe, 
so daB sie yoraussichtlich wesentlich mehr ais 
40 000 t  GuB produzieren w ird ; sie durfte 
wohl, w a s  d ie  A u s n u t z u n g  d e r  G r u n d -  
f l i l c h e  a n b e t r i f f t ,  d i e  l e i s t u n g s f a h i g s t e  
G i e f l e r e i  d e s  K o n t i n e n t s  s e i n .

Die giiiistigen Yerhaltnisse dieser Gieflerei 
diirften darauf zuriickzufiiliren sein, dafl Kom- 
merzienrat J a c o b i ,  welcher die Disposition fiir 
diese Aulage entworfen hat, ebenso auf dem 
Gebiete der Gieflerei, wie im Maschinenbau und 
im Konstruktionsfaehe zu Hause ist.

(SchluB folgt.)

der Gie(Jereipraxis.

Parkers enthillt es gewohnlicb zwischen 0,2 und 0,7 o/o 
Phosphor, 0,06 bis 0,2 o/o Sehwefel und unter 0,75 o/„ 
Mangan — ziem lieh weite Gronzett fiir Spczialmarken. 
Bestimmte Yorschriften zu geben, wilre sehr schwierig, 
da die Zusammensetzung von dem verhiitteten Erz 
wie auch von dem Ofengang abhangig ist. D ie oberen 
Grenzen konnen jedenfalls fiir -warm oder kalt er- 
blasenes Eisen folgendermaBen gezogen werden: Phos
phor nicht iiber 0,7 o/0, Sehwefel unter 0,1 °/o, Mangan 
nicht iiber 0,75 o/0.

b) Kalt erblasenes Eisen, aus England und W ales. 
Dasselbe soli unter 0,4 °/o Phosphor, unter 0,06 °/° 
Sehwefel und nicht iiber 0,60 °/o Mangan enthalten.
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c) Schwodisches Holzkohleneisen. D ieses Eisen  
ist aus reinen Erze u m ittels Ilolzkohlo und wannom  
oder kaltcm W ind erblasen. Folgende Uebersicht 
(Tabelle I) ycranschaulicht die Analysen von 10 yer- 
sehiedenon Marken, von denen die ersten zwei mit 
kaltom, die anderen mit warmcm W ind erblasen sind;

Tabelle I. S c h w e d i s c h o  R o h e i s c n m a r k o n .

M arkę Silistfum Schwefel] Phosphor Mangan
% % % %

A b  A b  . . . 2,40 0,05 0,03 0,32
A b ...................... 1,10 0,03 0,03 0,17
Br e d j s o  . . . 0,55 0,01 0,02 0,09
S . B .  I I . . . . 0,33 0,01 0,02 0,40
W S ............. 0,20 0,02 0,02 0,10
w A  s . . . . 1,40 0,02 0,04 0,10
H e r r a n g  . . . 0,44 0,02 0,01 0,04
I T ......................... 0 ,15 0,01 0,03 0,08
H F ............. 2,92 0,02 Spuren nicht be- 

stlmmt
L B o N L  L . 2,86 0,01 0,04 0,25

d) Sogenanntes gereinigtes Eisen („refined p ig“). 
Manchmal trifft man auf Marken, die m it „refined“ 
oder „special refiued" bczoichnet sind. D iese Marken 
sind wahrscheinlich mit maBig hohen W indtempera- 
turen aus Erzen erblasen und konnten ebensogut ais 
„all-m ine“ bezeichnet werden.

SchlieBlich kann in dieser Gruppe noch eine 
Eisensorte untergebracht werden, die in yerschicdenen 
Gegenden ais Zylinderoiśen („Cylinder M ixturos“) be- 
zeichnet wird. Eine von diesen letzteren Marken, 
„Goldondalo“, bałt in der Zusammonsotzung die Mitte 
zwischen dem „basie iron", d. h. einem weiBen, lioch 
phosphor- und manganhaltigen, ineist iiber 2 °/o jedes 
dieser Fremdkorper aufweisemlen Eisen und don eng- 
lisclien GicBereiroheisen der folgenden Gruppe I lb .  
Goldendale hat gewohnlich zwischen 1,3 uml 2,0 °/o 
Phosphor, 0,75 bis 1,5 °/o, selbst bis 3 °/o Mangan und
0,06 bis 0,10 °/o Schwefel. Das Eisen ist also mit 
Yorsicht anzuwenden.

II. Gruppe. E n g l i s c h e  R o b  e i s e n .  Zu der 
Gruppe gehiiren diejenigen Marken, dio gemeinhin im 
Handel bekańntsim l ais Nord-Staffordshiro, Derbyshire, 
Lincolnshire oder Frodingham, Northamptonsbire und 
Cleyeland oder Middlesbrough. Bezeichnend ist fiir 
diese Marken, daB sie samtlich einen hohen Phosphor- 
gehalt — selten unter 1 %, m eist gegen, doch nicht 
iiber 1,5 °/o — besitzen. W oiterhin ist der Schwefel

in den Nummorn I bis 111 fast bestandig unter 0,06%  
und steigt selbst bei Numincr 1Y selten iiber 0,08 °/o. 
Die Gruppo liiBt sieh nach dem Mangangehalt, bedingt 
durch die vorschmolzenen Erze, in zwei Klassen teilen, 
namlich a) Northamptonshire und Cleyeland m it einem 
ublichen M angangehalt von unter 0,75 °/o (meist unter
0,6 o/o) und b) Kord - Staffordshire-, Derbyshire- und 
Lincolnshire-Eisen mit gewohnlich iiber 0,75 o/o Man
gan (meist 1,0 o/o) oder dariiber, selbst bis 1,75 o/„. 
Ńachstohende von P. M u n n o c k  aufgestellte Tabelle II 
gibt eine Uebersicht der Cleveliiiider Eisen, wie sie 
der Yorsclirift entsprechend soin Bollen.

Tabelle II. C 1 e v e 1 a n d - E i s e n.

Nummer ,ó c fcr
™ ^  -2 O o « 

W

Gra-

phit

Man

gan

SlH-
zlum

'3
tf•aVW

Phos

phor

% % °y % % %
Nr. 1 ................... 0,10 3,30 0,65 3,50 0,02 1,60

» 2 .............. 0,15 3,20 0,65 3,30 0,03 1,57
, 3 .............. 0,30 3,00 0,60 2,75 0,05 1,57
„ 4 GieBerei . 0,40 2,85 0,55 2,25 0,08 1,55
„ 4 F rischerei. 0,70 2,50 0,50 1,75 0,13 1,57

Halbiertes Eisen 1,30 1,77 0,30 1,10 0,25 1,58
W eiBeisen . . . 3,05 0,00 0,20 0,75 0,45 1,60

III. Gruppo. S c l i o t t i s c h e  Ro  b e i  son . Es selen
nur angefuhrt die Marken: Glengarnoek, Carron,
Gartsherrio und Summerlee. Gekennzeichnet sind die- 
solben alle durcli hohen Mangan- —  m eist 0,9 o/0, 
nicht iiber 2,0 o/0 — und maBig hohen Phosphorgehalt. 
Letztorer steigt bis iiber 1 o/0 und fallt bis 0,5 °/o- 
Bei don STummorn Giofieroi I bis III soli der Schwefel- 
gehalt nicht iiber 0,06 °/o, bei Nummer IV  und Y nicht 
iiber 0,08 o/0 botrngen.

IV. Gruppo. I l a m a t i t - R o h e i s e n .  DieBe Gruppe
umfaBt allo englischon, wallisischen oder scliottiscben  
Jlarken , die nur aus phospliorarmen Erzen mit 
wannom W ind und Koks oder Kobie erblasen sind. 
Dadurch untersclioidot sich aucli das Ifiimatiteisen 
yon dem in Gruppo I aufgefdHrten, in chemischer 
Beziehung sehr yerwandten schwedischen Eisen. Das 
Merkmal ist niodriger, nicht iiber 0,00 o/0 gehender, 
gowohnlicii 0,05 o/o betragender Schwefel- und Phos
phorgehalt; dahei sind jedoch zwei Sorten zu unter- 
scheiden, eine yon der Ostkiiste mit iiber 0,60 o/0 
Mangan und eine mit unter 0,50 o/0 Mangan von der 
W estkiisto stainmend. „  ,,

Bericht iiber in- und auslandische Patente.

Patentanmeldungen,
w elche von dem  angegebenen Tage an w a h r e n d  
z w e i e r  M o n a t e  zur E insichtnahm e fiirjederm ann  

im K aiserlichen Patentam t in Berlin  ausliegen .

28. Mai 1906. KI. 10 a, 'S 21 063. YerschluBtur 
fur Koks- und andere O efen; Zus. z. Anin. S. 19 874. 
Heinrich Spatz, Dusseldorf, P rłn z  Georgstr. 81.

KI. 24 f, K 29 645. Einrichtung zur Reinigung 
deB Rostes und zur Entfernung der Asclie und Schlacken 
aus dcm unteren Teil yon Schachtfeuerungen. Gebr. 
Korting, Akt.-Ges., Linden b. Hannover.

Ki. 311), B 38 721. Yorrichtung zum Fullen yon 
Formkasten mit einer bestimmten Menge Sand. 
Philibert Bonyillain, Paris; V ertr .: A. Bauer, Pat.- 
Anw., Berlin SW . 13.

31. Mai 1906. KI. 19 a , T 10 378. Yerfahren 
zur Yerbindung der Laschen von SchienenstoBen 
durch Stiftschrauben. Alexander Teroyakimolf, Pjati-

gorsk, Ciskaukasien; Y ertr .: C. Felilert, G. Loubior, 
F. H annsen u. A. Buttner, Pat.-Anwiilte, Berlin S\Y. 61.

KI. 24 e, B 39120. Sauggaserzeuger, bei dem die 
Destillationsgase m ittels einer besonderen Saugkraft 
zur weiteren Yerwendung abgefuhrt werden. Deutsche 
Baukc-Gas Gesellschaft in. b. II., Berlin.

KI. 31 b, B 41479. Durcli zieli form maschine mit 
drehbarer Modcllplatte. Bopp & Reutber, Mannheim* 
Waldhof.

KI. 49 li, Sch 23 659. Yereinigte Mcbrfach-Scher-, 
Loch- oder Stanz- uml Biogem aschine mit gem ein- 
samor Antriebswella. G. Schatte, Riga ; Y ertr .: Frie
drich Weber, Pat.-Anw., Berlin W . 57.

KI. 49 e, B 39 493. M echanischer Schmiede- 
hammor. Franz Bartkowiak, Posen, Crabenstr. 4.

KI. 49 e, B 41 886. Schere oder Presse, bei der 
der obere W erkzeugtrager ais Gegenhalter dient 
und die Scher- oder ProBbewegung durch den un
teren W erkzeugtrager erfolgt. Jacob B ecker, lfalk  
bei Koln.
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KI. 49 f, L 21949. Kaltbiegem aschine. Henry 
Lefover, Paria; Yortr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., 
Berlin S\V. Cl.

5. Juni 1906. KI. 1 a, S 22 127. Yerfahren und 
Yorrichtung zur Aulbereitung von Erzen o. dgl. auf 
StaucliBetzsieben. Wilhelm Sauerbrey, llirschberg, 
Selileaien.

KI. 7b, J 7504. Drahtziehtrommel mit veraehieb- 
harum, durch Reibung mitgenommenem, ringformigem  
Dralittriigcr. Iroąuois Machinę Company, New York; 
Y ertr .: F . C. Glaaer, L. Ulaser, O. Ilering u. E. Peitz, 
Pat.-Anwalte, Berlin SW. 68.

KI. 7 a, J 8677. Yorrichtung zum lleben und 
Scnken des in dem Schlcpperwagen gleitbar ge- 
lagerten Schlepperdaumens. Jiinkerather Gewerk- 
schaft, Jiinkerath (Rhld.).

KI. 7 a, St 6877. Speiseyorrichtung fiir P ilger- 
sehrittwalzwerke m it fcststehendęm 'Walzengeatcll und 
Vor8chubmuffe. Ralph Charles Stiefel, Elwood City
V. St. A .; Yertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin W. 9.

KI. 18 o, H 34 999. Yerfahren zur lleratellung  
gehiirtoter Panzergeachoase aus Nickol-Chrom-Stahl. 
Robert Abbott Hadfield, Sheffield, England; Yertr.: 
F. C. Glaser, L. Glaser, O. Horing u. E. Peitz, Pat.- 
Anwiilte, Berlin SW . 68.

KI. 21 h, Sch 21046 . Yerfahren und Yorrichtung 
zur Erzeugung hoher Temperaturen durch geinein- 
same Anwendung cliemischer und elektrischcr Energie. 
Rudolf Sclmabel, Dresden-StrieNen.

KI. 24 a, D 15 557. Yorrichtung zur Yerkleinerung  
der RostHache und zur YerhDtung unvollkommcnor 
Yerbrennung in Ecken und W inkeln bei Feuerungen. 
Friedrich Gotthold Diirr, Miinchen, Aberlestr. 28.

KI. 31 e, \V  24 495. Yerstarktes Modeli mit seit- 
liclien, eine Modellplatte vertretenden Flanschen zum 
Abformen von Hohlkorpern mit schragen "Wandungen. 
Julea W ilmart, Brilsael; Yertr.: Fr. Meffert u. Dr. L. Sell, 
Pat.-Anw., Berlin SAY. 13.

KI. 4 0 a, G 21 C39. Yerfahren zur YergroCerung 
der Auabeute aowie zur Beschleunigung und Belebung  
der Reaktion bei der alum inogenetischen Darstellung  
von kolilenstofffreiem Chrom oder Mangan. Firma 
Th. Goldschmidt, offene Handelageaellschaft, Easen
a. d. Ruhr.

Gebrauchsmustereintragungen.
28. Mai 1906. KI. 18 c, Nr. 277 090. Liegendcr, 

schmiedeiserner, mit Klappdeckel versehener Gliili- 
ofen, dessen hohle Wandę mit feuerfester Masae aua- 
gefiłllt sind. Ernst W itte, Hildesheim.

5. Juni 1906. KI. 7 a, Nr. 278 527. W alzwerk- 
Ringachmierlager mit seitliclien Oeffnungen fiir dio 
Einfiihrung dor Schmierringe und dos Oeles, mit selbst- 
tiitig wirkenden, dicht schlieBenden Deckeln, kontrol- 
lierbarem Oelstand durch die Einfiihrungsachlitze und 
OelablaBschrauben an beiden Lagerenden. W ilhelm  
Roachor, Giirlitz, Bahnhofstr. 43.

KI. 18 b, Nr. 278617. Kontrollapparat fiir die Be- 
gichtung von Hochofen. Paul de Bruyn G. m. b. H., 
Dusseldorf.

KI. 31 a, Nr. 278178. Sehmelzofen mit Yorwiirmer 
und dichtverschliel5barem Deckel. Jorgen Peter  
llansen, Flenaburg, Norderstr. 82.

KI. 31 c, Nr. 278 612. Formkasten m it durch 
Profileisen und Kniipfo gebildeter Fuhrung. Her
mann Fritzsehe, Leipzig, Gothiaches Bad.

D eutsche  Reichspatente.
KI. 7 a, Xr. 167 302, vom 29. Novem ber 1903. 

F i r m a  R. & G. S c h m o l e  i n  M e n d  e n  i. W.  und 
A r n o l d  S c h w i e g e r  i n  B e r l i n .  H ydraulische  
Prease z u r  lleratellung von Rohreti und von Stangen  
aus hohlen oder aus rollen BIScken.

Ea soli auch beim Preasen vou Rohren die Ver- 
wenduug von vollen Metallblocken dadurch erm oglicht

werden, daB dor im Innem  des hohlen PreBstempels « 
zuriickziehbar gelagerte Dorn d  ais PreBmittel zum 
AusstoBen eines Kernes aus dem M etallblock aus- 
gebildet ist. Dem zufolge ist der Dorn d  mit einem  
besonderen hydraulischen Zylinder /' verbunden und 
kann inittels einea Kolbena e bis in die .Matrize »i 
vorgesto(ien werden. Ilierbei stiiBt er zuuiichst einen 
Kern aus dem \Yerkstiick aus und dient dann beim 
Yorbewegen des hohlen Prellstemjgels a ais fest- 
stehender Dorn, iiber den das gelochte W erkstiick

durch die Jlatrize in hindurcli zu einem Rolir aus- 
gestreckt wird. Ais llandrader ausgebildete Kchrauben- 
spindeln g  dienen hierbei zur Einstellung und Hub- 
begrenzung des Dorn e s ' d , der zweckmiiBig auf seiner 
Kolbenatange auswechselbar angeordnet ist.

Figur 2 und 3 zeigen den Dorn d beim Durch* 
bohron des massWen M etallblockes h und beim Aus- 
strocken des durchlochten Blockes zu einem Rohr k.

Sollen Stangen oder Driihte aua einem  vollen 
Metallstilck hergeatellt werden, so bleibt der Dorn d 
in dem PreBstempel a und bew egt sich mit diesem  
gleich schnell vor.

K l.lS b , Nr. 167878, vom 19. Juli 1904. G e a e l l -  
s c h a f t  f u r  e l e k t r i s c h e  I n d u s t r i e  i n  K a r l s 
r u h e  (Baden). E lektrisch  betriebeneBlocheinschie.be- 
rorriclitung f i ir  Vorsto/3ófen.

Die StoBstange a  wird durch ein Drahtseil f  vor- 
und zurttckbewegt, welches um eine mit dem Antrieba- 
motor h verbundeue Trommel e geachlungen und mit 
seinen beiden Enden nachstellbar an den beiden Stirn- 
emlen der StoBstange befestigt ist. Die Stange a  wird 
Ilierbei durch Rollen c und d gefiihrt.

KI. 18a, Nr. 167 256, vom 18. Dezember 1903. 
J. P o li 1 i g , A k t. - G e s. i n K o 1 n - Z o 11 s t  o c k. 
Schr&gaufzug f i ir  Hochofen.

Yergl. „Śtahl und Eisen“ 1905 S. 876 u. IV. und 
1906 S. 324 u. !1\
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KI. 1 8 a , Nr. l(i(!77(i, vom 4. Oktober 1902. 
W w e . D o r o  tli  o a T r o e l l e r  gol i .  O r i c h e 1 i u 
M u i z i e r e s ,  Kr. Metz, K a t li a r i n a A n n a G r o li 
g  e b. T r o e 11 e r , J o  li a n n T li o o d o r T r o o II o r 
i n D e u t s c h  O t l i ,  Dr.  G e o r g  E m i l  T r o e l l e r  
i n M a i z i e r e a ,  Kr. .Metz, H e i n r i c h  E m i l  
T r o e 11 e r i u N e u o n a li r u n d W  i 1 li e 1 m (1 u s t a  v 
T r o e l l e r  i u F r a n k f u r t  a. M. . his einem P arrg- 
schen Keyeluerschlufi und einem nach A r t der Luitgen- 
ssclien Glockc. wirkenden GlocIceneerschlu/3 beslehenUer 
doppelte.r GichtverścMu/3.

Von bekmintęn dOppęlten Gichtycrschliisson dieser 
Art unterscheidet sich der neue dadurch, daB die 
Gloeke d  unterhalb des 1’arryschen K egels a an- 
geordnet und bei ruhendor Giclit von ihrom unteron 
Sitz i> abgehoben ist. llierbei wird dor doppelte Ab- 
seliluB des Ofenraumes gegen die Aulienluft dadurch 
aufrecht erhalten, dali der lland des schriigen Glockon- 
daclies sieli gegen einen dicht unterhalb des Sitzes w 
des K egels « angeordneten Sitz o anpreBt. Hierdurcli 
soli eiuerseits die Anfiillung des Ofenraumes bis zum 
unteron Raiidc der geiiffiieten Glockc d  ermoglieht 
uml andersoits bei ruhender Gicht ein nuigliclist 
kleiner Zwischenrauin zwischen der Glockc d  und dem 
K egel « erreicht werden.

Das lleben  und Senkeii der beiden Vrorachliis8e 
wird durch ein von einem Balancier bowcgtes Stamron-

paar g  in der W eise bewerkateUigt, daB bcim Senken 
der Stangen g  zunilchst die auf den Biuiden i der 
letzteren loso aufruhende Gloeke d  auf ihren Sitz p  
berabgcsenkt und sodami beim weiteren Niedcrgang  
der Stangen der K egel a, welcher durch Gegen- 
gowichte m an seinen Sitz to angeprefit wird, mittels 
der auf die Siiulen k  druckenden Bundę l  gcolfnct 
wird, wahrend beim Riickgang der Stangen g  zunachst 
dor Kegel a durch den Zug der (Jowielito »i auf 
seinen Sitz w  zuruckgezogen und dann die Gloeke a 
mittels der Bundę angehobon wird.

B ei der AuBfiihrungsform gemaB Abbildung 2 
wird das lleben  und Senken der beiden Ver.scliliis.se a  
und d  durch die Stangen g  in der W eise bewirkt, 
daB wahrend des Senkens dor auf Bunden i loso auf- 
ruhenden Glocko d  gleichzcitig auch der mit den 
Stangen g  starr verbundone K egel a  niederbewegt 
wird, der sich zur Yermoidung von Gasverlusten in 
einer zylindrischen Yerliingerung q des Trichters b 
fuhrt. Vor Austritt von a  aus q trifft die Gloeke d 
auf ihren unteron Sitz /> auf, worauf der K egel a  bei 
weiterem Senken den oberen Fullraum c gegen den 
unteren f  freigibt. Beim Ilochgehen der Stangen g 
bowegsn sie li die beiden Verschlusse in umgekehrter 
Reihenfolge nach oben. Boide Ausfuhrungsformen 
haben die gloiche Abdichtung gegen das zentralo Gas- 
abzugBrohr. Der W asserb eh alter  r  der Gloeke d  liegt 
iiber dem Waa8erversehluB ' des Kogels a, und der 
auBere Mantel des Behiiltors r  ist nach unten ver- 
liłngert und taucht in den Bchiilter t ein.

A m erikanische Patente.

Nr. 77S917. C. L. T a y l o r  i n A l l i a n e o ,  Ohi o .  
Hiockkrtni.

Dio llubyorrięlituhg ist nebsfc den zugehorigen 
ilotoren an der Laufkatze eines Laufkrans angeurduet. 
Siu bestebt im w.esentlielien aus vier Teilen: dem 
Ilnbgestiliigo a, der Uroifvorriehtung b und zwei 
Zulinstangcn c und </, die die beiden crstereh lie- 
wegen. Die beiden Zahnstangen kOnnen durch die 
Triebwerke e und f  gleichzcitig in gleieher oder ont- 
gegengesetz.tor Richtung bewegt werden. Zwischen 
ilineu belindet sich ein mit Yorznhnungen auf ibrer 
Innenseite in Eingriff stehendes in dom llubgeatfflige a 
golagertos Zahnrad. Es wird diesea, wenn die beiden 
Triebwerke e und f  in ontgegengeaetzter Richtung 
umlaufen und aomit die beiden Zulinstangen gleicli- 
zeitig gehoben oder geaenkt werden, ais Kupni u u g 
fiir das Ilubgestango diencn, das der Bewegung der 
Zalinstangen entspreehend mit gehoben oder gescnkl 
wird. Auderseita wird bei entgegengeaetzter Ue- 
wegungsrichtung der Zalinstangen das Kuppliingsiail

sich drehen und das Ilubgeatange in seiner Lago ver- 
liarren. An der Inneilseite der Zalinstange c ist ein 
Gestiinge befestigt, das die aus einem llohlzylim ler g 
mit den beiden in den Zapfen h  drelibar gelagerteii 
Zangon i bestehende Greifvorrichtung tragt. Die 
Enden der Zangen gleiten auf konischen Pliichen /.-, die 
an dem Ujitertoil dos llubgestanges a ausgebildct sind.

Der Hubyorgang ist nun der folgende: Boide 
Zalinstangen werden gleichzcitig herunterbcwegt und 
damit die ganzc IIubvorriehtung gesenkt, bis sieh der 
zu hebende Stahlblock I zwischen den Zangen be- 
findot. Darauf wird die Zabnstange d  gehoben und 
c gesenkt. Da nun das Traggest&ngo des Zylinders g 
an der Zahnstange e nicht fest golagert, sondern nur 
Ycrsehiebbar aufgehangt ist, wird bei der llerab- 
bowegung von c diese Yerbindung gelost, so daB die 
Greifvorrichtung sich auf den Stahlblock auflegt, 
wenn nicht sohon yorher durch das HerabgJeiten der 
oberen Zangenenden auf den konischen FlSchen k  
des festatchenden llubgeatunges a der Błock durch 
dio Zangen gefalit worden ist. W enn dann boide 
Zalinstangen und damit das Hubgestiiuge gehoben  
worden, wird die GreilVorrichtuug durch die konischen 
FlSchen k  zumtchst fester gcschlossen und dann mit 
gehoben. Das Loslassen des Blockes erfolgt durch 
die umgekchrte Bewegung der Zalinstangen.
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Nr. 777 498. J". C o y n o  i n  A l l e g h a n y ,  Pa. 
V orrichtung zum  Niederschlagcn des Staubes aus den 
durch Ucberdruck entweichenden Hocho fen gasen.

Don oberen T eil des Hochofens umgibt hufeisen- 
formig oino mit W asser gefiillto Kammer a , die der 

Lange nacli durch eine niclit 
his zum Boden reichende Wand 
in zwei Hiilften geteilt wird. 
D ie oino lliilfte  steht durcli 
kurzo lloliro mit den Explo- 
aionaoffmingen des Ofena in 
Yerbindung, die andere bat 
einen ais Gaaauslafi dienenden 
Liingsschlitz und ist so geatal- 
tet, dal! das unter der Scheide- 
wand durch das W asser durch- 
gedrangto Gas dieses nur hocli-, 
aber niclit herausschlcudern 
kann, wohei durch den ent- 
stelienden Waascrataub nocli
yollends alle Staubteilcben dcm 
Gas entzogen werden. Nacli 
einer andern Ausfuhrungsforin 
ist liings dos Schlitzes ein 
durchbrochenes Spritzrohr an- 
geordnet, dem im Moment des 
Gasauatritts aus dem Ofen
W asser automatisch durch Oell- 
nen der Yentile b durch den 

Gasdruck zugefuhrt wird. Ali die Kammer a sind 
Kobrę c angcscblosson, die in einen Sammolbehalter d 
niiinden, aus dom der niedergeschlagene Staub durch
die Kammer e mit IIiife der Doppolventile f  und g
abgeżogen wird. Um den Staub aus der Kammer u 
zu entfernen, ist ein Kratzeisen durcli Ketten in dieser  
entlang ziehbar angeordnet.

Nr. 7S;»200. .1. \V. H e n d e r s o n  in B a l t i m o r e ,  
Md. GiefSereianlage f i ir  ununterbrocheĘen Betrieb.

Die Zeiclinung stellt den GrundriB der Giefierei 
schematisch dar. Auf den in der Richtung der Pfeilo  
eeneigten Schienen « und b rollen die kleine Form-

kiiston tragendc W agen w  selbsttiitig bis zu den 
Punkten a' b' herab. An dieser Stello werden dio 
Modelle eirigoformt, woboi der Formsand auf den 
Schienen c beweglichen BehSltern entnomnien wird. 
Darauf werden die W agen durcli an Deckenschiciien a 
laufende llubyorrichtungcn d  gehoben und an die

Stollen e verfahren 
und niedergosetzt. 

Andere auf denselben  
Schienen an dereń 
anderem Endc sich  
bowegende Hubvor- 

richtungen f  ent
fernen die Oberhalfte 
des Formkastens, das 
Modeli wird beraus- 
genommen und die 
Form fertig  herge- 
riehtet. Inzwischen 
ist aus zwei Kupol
ofen g  das Motali in 

eine SammelgieB- 
pfanne h und aus die
ser in kleinere auf den 
Schienen i  aufW agen  
laufendeGielipfannen 

abgelassen worden. D iese kleinen Giclipfannen werden 
min yon deh H«bvorrichtungen f  erfafit und das Metali 
in dio in e stehenden Formen gegossen, worauf die 
W agen m it den GuBformen uber das R inggeleise t  in 
der Pfeilrichtung unter zwei Krano k  k ‘ verfaliren 
werden, die uber don Sieben l die GuBstiicke von den 
FornikSsten trennen und letztere mit ihren W agen  
auf dio Schienen a oder b setzen, wo sie nacli den 
Formstellen liinunterrbllcn. Dio GuBstucke werden 
von den Krauen auf andere W agon gehoben und uber 
die Schienen m nacli den Kiihlplatzen n yerfahien. 
Der gobrauchte Formsand fiillt durcli die Siebe / auf 
eine unter Flur befindliehe Forderyorriclitung o , von 
iler der Sand durch einen Elevator /> gehoben und 
iiber die Schienen q und c nacli don Formstellen a ‘ b' 
gescliatft wird.

Berichte uber Yersammlungen aus Fachvereinen.

D er  sechste  internationale KongrefJ fiir 
angewandte C h em ie  in Rom.

lilr ich t vou Gch. Ber^rat Prof. l>r. Ił. ‘W cd tltu g -B e r lln .

Zum sechstenmal yersammolten sich die M it- 
glieder des „Internationalen Ycrbandes fur angewandte 
Chemie“ zu ihrem KongrcB und zwar diesm al auf Ein- 
ladung der italienisclien Regierung im April d. J. in 
Rom. In gewohnter W eise war eine besondore Ab- 
teilung (111 A) fiir H u t t e n -  und  B e r g w e s e n  be- 
stimmt worden. Der KongreB tagte in dem neu er- 
bauten, freilich nocli nicht ganz 1'ertiggestcllten Justiz- 
palaste an dem Tiber in der Isriilio der Engelsburg. In 
nebenatehendem Bilde ist die Ansiclit dieses berrlicheii 
Gebiiudes wiedergegeben. In demselben war fiir die 
Beąuem lichkeit der M itglieder nacli M ogliclikeit gesorgt. 
Allerdinga waren bei der groBen Zabl von Teilnehmorn, 
die 2000 Oberatieg, dio Hiiumlicbkeiteii der meisten 
Abteilungszimmer nicht ausreichend, was zu bedauern 
war; so zeigte sich besonders der Raum fiir die Ab- 
teilung des Berg- und Huttenweaens, dereń Saal steta 
iiberfullt war, yiel zu klein. Der ernannte Prasident 
dieser Abteilung war H e c t o r  M a t t i r o l o ,  Chef- 
ingonieur in der Bergabtoilung des Ministeriiima in 
Rom, ein bekannter heryorragender Geologe, der es 
sieli ganz besonders angelegen sein lieB, die deutschen 
Teilnehmer mit groBer Liebenswurdigkeit und mit 
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln in ihren Zwecken 
zu fordern. YizeprSsident war H e r m a n n  F e r r a r i s ,

der Direktor der Bergw erksgesellschaft yon Monteponi 
in Iglesias auf der Insel Sardinien.

Der KongreB wurde am 26. April yorinittags durch 
eine allgem eine.Sitzung erotfnet, zu wolcber auch der 
K onig und die Konigin yon Italien erschienen waren 
uiul in welcbor dio iiblichen BegriiBungsreden yon 
Yertretern aller Liinder gehalten wurden. Im Kamen 
der deutschen Teilnehmer begriifite den seclisten Kon- 
grefi Professor O s w a l d  aus Leipzig. Er betonte die 
miichtigen Fortschritte, welche die Chemie durch die 
enge Verbindung von W issenschaft und Technik in 
Deutschland geinacht liabe, wie aber yielfacb der Grund 
in Italien ge legt sei, z. B. durch 1j e o n a r d o d a V i u c i , 
durch G a l i l e i ,  G a l y a n i  und Y o l t a ,  C a n n i z z a r o  
usw. Er betonte die Bcdeutung der angewandten W issen- 
schaften lur das gemeinaame W ohl ailor Yolker, indem 
aie eineraeita das yereinigende Band aller Menaclien 
atarke, andorseits Hindernisse der Einigkcit beaeitige.

Am gleicheu Tage nachmittaga begannen bereita dio 
Abteilungssitzungen, so auch die der Abteilung fiir Berg- 
und Hattenwesen. Das Programm fiir die Sitzungen 
war in seiir guter W eise angeordnet, aber leider wurde 
diese gute Anordnung yielfacb durchbrochen durch das 
Feblen einzelner .Mitglieder, die Yortrage angeineldet 
hatten, aber enhveder niebt anwesend aein konnten 
oder uberhaupt nicht nacli Rom gekom m en waren.

B eiB eginn der erstenS itzungsch lugH r. M a t t i r o l o  
den Berichterstatter zum standigeu Priisidenten der 
Abteilung vor, und er wurde einstim m ig dazu ernannt.
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Das schwiorigo Amt, welches namentlich die An- 
wendung der vier yerschiedenen Spracheu Italienisch, 
Deutsch, Franzosisch und Englisch orforderte, wurde 
ihm dadurch erleichtort, daB Yizopriisidenten aus den 
Yerschiedenen Staaten ornannt wurden, dio fiir die 
einzelnen Sitzungon den Yorsitz mitiibernahinen.

Die e r s t e Sitzung sollte der allgem einen Dar- 
stellung der Fortschritte im Hiittcnwesen in den ver- 
schiedenen LSndern gewidmot sein. Der Yortrag des Be- 
richterstatters iiber d ie  F o r t s c h r i t t e  in de r  F l u B-  
e i s e n e r z o u g u n g  war an die Spitze gesetzt. Er gab 
iu domselben, da ein Yortrag 20 Minuten nicht tiber- 
schreiten sollte, nur in kurzeń Ziigen die Entwicklung 
dieses Zweiges des Eisenliiittenwesens in Deutscbland in 
der, wie sieli herausstellte, richtigen TJoberzeugung, daB 
dies ganz besonders fiir italienische Yerhiiltnisse, in 
welchen die SchweiBeisenerzeugung noch eine sohr er- 
hebliche Rolle spielt, von Nutzen sein wilrde. Der Yortrag

Da von den Yortriigen nur se lten  einer oder der 
andere, so z. B. der des Berichterstatters, gedruckt 
Y o r l a g ,  so war es iiulłerst schwierig fur dio.jenigen, 
dio der Sprachc, in welchcr ein soleher Yortrag 
gehalten wurde, nicht ganz gcwachscn waren, zu 
folgen, und die Folgę davon waren iin Ycrhaltnis 
recht wenige eingehende nachtragliche Besprechungen. 
Es wurde wieder recht klar, wie Y orteilhaft es ist, 
wenn, wie das in England dic Regcl ist, die Yortriige, 
welche gehalten werden sollcn, bercits den Mitgliedern 
zum Yorhergehenden Studium Yorliegen. Es kann 
nicht geleugnet werden, daB dadurch vielloicht das 
Interesse an dem Yortrage abgeschwacht wird, aber 
dies kann leicht Yermieden worden, wenn der Yor- 
tragende veranlaBt wird, seinen Yortrag nur auszugs- 
weise und in freier Rede wiederzugeben.

Entgegen der Tagesordnung wurde an demselben 
Tagc noch ein Yortrag von Professor R i c c a r d i  uber

JTeuer Justizpalast Iu Rom.

wurde auch mit allgem einem  Beifall aufgenommen, und 
es kniipfte sich daran eine lSngere Besprechung uber die 
ZweckmaBigkeit, FluBeisen durch Elektrizitiit zu er- 
zeugen oder zu yerbessern, an der sich besonders auch 
Dr. G o l d s c h m i d t  aus Essen beteiligte. Hr. S a l a d i n  
aus Le Creuzot berichtete im Kamen des Comite des 
forges von Frankreicli iiber den gegenwiirtigen Stand 
der Eisenerzeugung in Frankreicli, und Hr. B e n n e t  
Br  o u g h  aus London, der bekannte Gcschaftsluh rer 
des „Iron and Steel Institute“ , iiber die gegen- 
wartige Lage der Eisenindustrie y o h  GroBbritan- 
nien. Łeider tehlte Hr. R i c h a r d  aus Betlehem in 
den Yereinigten Staaten, der iiber die dortige Eison- 
erzeugung hiitte berichten sollen, und was besonders 
zu bedauern war, Hr. Mo r i s a e c h i  aus Pisa, der die 
Fortschritte in der Eisenerzeugung, besonders in der 
Hochofenindustrie Italiens erortern sollte. Der Be- 
richterstatter bedauerte dies doppelt, weil er auf Yer- 
anlassung des preuBischen Ministers fiir Handel und 
Gewerbc Yor dem KongreB die wichtigsten Eisen- 
hutten Italiens hesucht hatte. Es mogę hierbei l>e- 
merkt werden, daB die Aufnahme auf den "Werkeu 
tiberall iiberaus freundlich war.

die „ C h e m i e  in de r  G e n e s i s  und Zi » i t f o l ge  
de r  E r u p t i Y g e s t e i n e "  gehalten, welcher sehr er- 
hebliche, und wie der Berichterstatter glaubt, gerecht- 
fertigte Angrifle von seiten des Hrn. M a t t i r o l o  
erfuhr. Es ist nicht meine Absicht, iiber solehe 
Yortrage nśiher zu berichten, die sich nicht auf das' 
Eisenhiittenwesen bezogen.

An dem folgenden Tage, dem 27. April, hielt die 
Abteilung zwei Sitzungen ab, Yon denen indeBsen 
nur der Yortrag yon Hrn. D e s l a n d e s  i i ber  di e  
c h e m i s c h e n  Y o r g i i n g e  i m s a u e r  z u g e s t e l l t e n  
M a r t i n o f e n  Yon interesse fiir den Eiscnhiittenmann 
war, wiihrend die anderen Vortriige sich auf andere 
M etalle und Metalloide, namentlich Schwefel bezogen. 
Die Yorgiinge im sauer zugestellten Martinofen haben 
zwar einen wissenschaftliehen W ert, und manche Finger- 
zeige gaben die graphisehen Darstellungen, welche 
den Yortrag eriiiuterton, aber fiir die Technik ist des- 
halb nicht Yiel daraus zu erlialten, weil tatsślchlicb 
jetzt in der ganzen AYelt der basische Ofen die groBte 
Yerbreitung hat, namentlich aber in Deutscbland, wo 
man, gleiehgiiltig ob man mit Schrott oder mit Erzen 
arbeitet, immer mit Phosphor zu rechnen hat.
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Ani 28. April wurde zwar ein wichtiger Yortrag 
in allgcm einer Sitzung durch Professor l l a i n s n y  
iilier dio Reinigung von Triukwasse.1 gehalton, indessen 
kónntóh dio M itgiieder der Abtoflung daran iiicht teil- 
nehinen, weil fUr sie ein auf Anrcgung des lSerieht- 
erstatterseingdrichteter A us f I u g  n a c h  Te n i i stattfand. 
Dieses "Werk, weiclies iilier eine uiigeheure W asser- 
kraft verfiigt, war ganz besonders interessant wegen 
der mcrkwiirdigeii Jienut/.ung dieser Wassorkraft. .Mail 
setzt die Energio des niiichtigen W asserfails nur ganz 
untergeordnet in Elektrizitiit zur Kraftiibertragung und 
zur Lichterzoiigung um, erzeugt vielmehr daniit ciiier- 
seita komprimierte Luft zuin Betriebe von W erkzeugen, 
ganz besonders von groBen u ud kleinen Hilimnern 
an Stelle der Dainpfhammer, verwendet sie anderseits 
zum Iietriebe ron Turbinen, welche dadureh be
sonders interessant orschienon, dafi sie unmittelbar 
auf der Achse der durch sio betrieberien Walzen 
angebracht waren. Elektrizitiit wurde ais Kraft nur 
fiir Krane und W erkzeugmasćhinen benutzt. Das 
W erk arbeitet hauptsachlich fiir den Staat und er
zeugt yerschiedene M aterialien besonders fiir die Ma
rinę, so namentlich Panzerplatten nach dem Krupp- 
sehen Yerfahren. Es muli hier besonders hervor- 
gehoben werden, dali die Fabrikationszweige samt und 
souders m it ungomein groBer Offenheit gezeigt wurden. 
Aufm eiksam keit erregten auch zwei vorliandeno 
rotiereiule 1’uddeliifen, mit dereń okonómischer Arbeit 
man angeblich sohr zufrieden war.

Dor darauf foigende Sonntag wurde zu einem  
A u s f l u g e  nae l i  T i v o l i  und zur Besichtigung der dor- 
tigen W asserkraftanlagen benutzt.

Am Montag den 30. April wurden die Sitzungen 
wieder aufgenommen. D ie der Abteilung fiir Berg- 
und HUttenweSen wurden hauptsachlich durch die Yor- 
triige von O i n aus Paris ausgefiiilt, welclior dic Be- 
handlung von W olfram, Clirom, Molybdan, Uran und 
Yanadium zum Ciegenstando seiner Yortriige gem acht 
hatte. E s handelte sich in ihnon nicht nur um dic 
Gewinnung und Yerwertung diesor Elem ente an sich, 
sondern besonders um die Frage der Reingewinnung  
o h n e  K o h l o n s t o f f .  Eine lebhafte Besprochung 
kniipfte sich an diese Vortriige, namentlich an die 
Ausfiihrungen iiber die Erzougung von Yanadiumstahl 
und die M iigliehkeit der Chromstahlgewinnung durch 
Yermittlung der Chromsilisdde.

Dio folgenden Yortriige, namentlich der des Hrn. 
W a t t e y n e ,  bezogen sich aufExplbsivstolfe und einer 
des Hrn. G a u t i o r  auf die Ursache vulkąnischer Aus- 
briiche und Entstehung lieiBer Queilen. Das Thema 
war im AnschluB an den verheerenden Aiisbruch des 
Yesuys gewiB zcitgemaB. Es stiitzte seine Theorien 
auf die Entwickiung von Gasen, namentlich Kohlen- 
wasserstoffen. Wenn man indessen Golegonheit hatte, 
wie es dem Beriehterstattor zuteii gowordeu war, selbst 
einen solchen Ausbrueh zu beobachten, so stiegen doeh 
erheblicho Zweifel an der Riohtigkoit der Thedrie auf. 
Uebrigens wurden die Ansichten des Yortragenden 
durch Hrn. llicciardi lobhaft unterstiitzt.

Die Sitzung am 1. Mai war in dor Hauptsache 
der Eiektrizitatsanwendung gewidinet und insofern am 
interessantesten fur den Eiseiihiittenniann. Yorher 
hatte Ingenieur S p ir e k  iiber Cjuecksilbergewinnung ge- 
sproeben. Unter den vorgenannten Yortritgen war es 
besonders der Yortrag Stassanos, welcher aligem eine  
Teilnahmo erweckte. S t a s s a n o  hat liach liingcren auf 
eigene Kosten und unter Beihilfe der Regierung  
von Italien angestellten Yersuchen in den Alpen eine 
Aktiengesellschaft gegriindet und mit dereń M itteln  
ein groBeres Yersuchswerk bei Turin zur Darstellung  
und Yerarbeitung des Eisens gebaut. Sein Yerfahren 
griindet sieli auf die Benutzung der strahlenden Wiirme 
des Lichtbogeng, welcher daher in allen Oefen so an- 
geordnet ist, dali die Kohlenelektroden keinen un- 
niittelbaren EinliuB auf die zu yorarbeitenden "Minoralien

oder auf die zu schmeizenden Produkte ausiiben konnetl, 
woliei letztero sich uutorhalli des ijichtbogens lie- 
tiuden. Dahei' ist es moglieh, je  nach der Lage des 
Lichtbpgens die Wiirme zu steigen i mul zu irermindern 
und mit irgend einer iminerhin hohen Temperatur 
nach Belieben zu arbeiten. Stassano hat dic ver- 
schiedenartigsten Oefen, namentlich auch Drohofen, er- 
richtet, mul es kann nur allen denjenigon, welche sieli 
fiir die Anwendung der lllektrizitiit intereasiereu, onip- 
fohlen werden, dieses vortrelflieh angelegte Werk zu 
besuchen. Ob es freilich gelingen wird, mit okq- 
noniischom Yorteil aus Kisenerzen Kiseu zu erschmel- 
zen, ist mindestens sehr fraglicli.

Hr. G ii i 11 o t empfahl in der anschlieBenden Be- 
sprechung mehr den H ż r o u l t s c h e n  Ofen, wiilireml 
der K j e l l i n s c h o  Apparat, den der Rerichterstatter 
fiir H erstellung von Eisefalegiorungen mit Chrom, 
Wolfram usw. fiir den besten hielt, keinen Verteidiger 
fand. Hr. G o l d s c h m i d t  glaubte in dem Slassanoschen  
Ofen den bedeutendsten Fortschritt erblicken zu sollen.

AnschlioBend daran sprach lir. F e r r a r i 8 iiber 
die Elektroinetallurgie des Zinks, ein Yortrag, der 
elienfalls sehr anregend wirkte.

Am Naehm ittag desselben Tages hielt Pro I. 
Dr. F r a n k  aus CharUittenburg in der allgem einen  
Versammlung einen Yortrag iiber die direkto Ver- 
wertung des S t i c k s t o f f s  d e r  A t m o s p h a r e  fiir 
dic Gewiniiung von Diiiigemitteln und anderen 
chem ischen Produkten.* D ieses Them a ist n llerdings, 
fiir den Eiscnhiittcnnianu nur dann von lnteresse, 
wenn es gelingen wil-d, dio Yerwcrtnng des Stickstólts 
der Atmosphiiro gleichzeitig mit dor niitzliclien An
wendung des Sauerstoffs fiir das Eisenhuttenwesen zu 
Ycrbinden. Das AVerk, welchos Professor Frank in 
den Appeninen angelegt hat, ist viel zu weit cntfęrnt 
von Eisenhuttonwerken, und so ist es erkliirlich, dal! 
der Sauerstolf, welcher dort in sehr groBen Mengen 
in tiussigem Znstande gewonnen wird, einfach in 
die Luft geiassen wird, ohne dali er niitzliche Yer- 
wendung fiinde. Es fragt sieli indessen iminerhin, 
oh fiir dic Eisenindustrie nicht doch das System in 
brauchbaror W eise zugute gem acht werden kann, 
wenn eine ausroichend billige Elektrizitatserzeugung 
durch Hochofengichtgasm aschinen moglieh wtiro.

Am 2. Mai vormittags fand die letzte Sitzung der 
Abteilung statt, und in ihr sprach zuTorderst lir . Gi i r t l e  r 
ausGusten iibor seine Darstellung kiinstliclier Mineralien 
mit Hiife von Alkali-Metaboraden. Es war, oino fiir 
den Mineralogen hoclist interessante Auseinander- 
setzung. S a l a d i n  verlas einen Yortrag des Hrn. 
K e l l e r  iiber Einrichtdng eines elektrothermisclien 
Yerfahrens, bei welchom mit einem Stroni von 
1500 P. S. iu einem Siemens - Martinofen das in 
flalsigem  Zustande eingefiihrte Eisen vorbessert, 
d. h. gereinigt werden soli, so daB es mit dem Tiogel- 
stalil iu W ettbewerb treten kann. Dio Darstellung 
war weder ersehopfend nocli ausreichend klar, und 
eine Besprechung achloli sich nicht an.

W ahrend sich die iibrigen Yortrago auf andere 
Metaile ais Eisen bezogen, ist nur noch aus dem Yor
trag des Hrn. L e b e a u  iiber Silicide der Nachweis 
der Yerbindung Fo Si2 zu erwahnen. in  dor Besprechung 
wurde auch das Yorhandensein von N iS i2 erwiihiit.

Die Abteilungssitzungen wurden dann von dem Be- 
richtcrstatter mit dem ganz besonderon Danke fiir Urn. 
Mattirolo und dessen Erwiderung darauf geschlosson.

Es war in Aussiclit gesteilt, daB aligem eine Aus- 
fliige oinerseits nach Siziiien, andorseits nach der Insel 
Elba und den Solfataren von Toseana gem acht werden 
soilten. Ein Stroik dor Schiffer verhinderte beides. 
Aber durch die Liobenswiirdigkeit des Hrn. Mattirolo 
wurde es dem Beriehterstatter und semeni ihn be- 
gleltenden Solnie trotzdem m oglieh, dio Eisenerzgrulien

* Yergl. auch Seitc 825.
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und das Hochofenwerk auf der Tnscl Elba zu bósuchen 
und eingeliend zu besichtigon.

Es bedarf kaum der Erwilhnuiig, daB durch Ein- 
ladungcn in die herrlichen Saminlungen Roms und 
dessen Altortiimor allabendlich die muhovolle Arbeit 
dor Toilnehmor am ICongreB bolohnt wurde, so beim 
Empfang durch die -Munizipalititfc Roms und die Inter
nationale Kunst-Yereinigung im Palazzo dci Conser- 
vatori in Canipidoglio, beim Gartenfest auf dem 
Palatino, welches leidor durch ein lieftiges Gowittor 
etwas gestort wurde, die Bewirtung in der herrlichen 
Yilla d’Este in Tivoli usw. Dom Empfang beim 
Konigo von Italien konnte dor Berichterstatter leidor 
nicht mehr beiwohnen, weil ihn die PIlicht fortrief. 
Uoberall botiitigto sich die Gąstfreundschaft der Ita- 
lioner in Yolloin MaBe.

V erein deutscher Ingenieure.*
F o i c r  d e s  f i i n f z i g j i i h r i g c n  B o s t e h o n s ,

Nachdom dio Toilnehmor der 17. IIauptversamm- 
1 mig Bieli am Yorabend zur BogriiBung im AYinter- 
garten zusammengefundon hatten, wo ein von Baurat 
51. K r a u s e ,  dem Yorsitzenden d e s  Berliner Bezirks- 
Tereitios gedichteter Prolog mit w irk u n g s Y o lle n  lebenden 
Bildern einen durchschlagenden Erfolg dayontrug, 
bogann am 11. Juni friih 9 ‘/i TJhr iin groBcn Saale 
des Reiehshaiises unter Anwesenheit zahlreicher Yor- 
treter der Behiirden, der W issenscliaft und Industrie 
die erste Sitzung. Yon .Ministern waren ersch ienen: 
der Staatssekretiir Graf . P o s a d  o w s k y - AY o l i n c r ,  
der Kultusininistcr Dr. S t u d t  und der Finanzministor 
v. R  h o i n b a b o n.

Der zoitigo Yorsitzende dos Yercines, Professor 
S l a b y -  Charlottenburg, erolfnete die Sitzung mit einer 
Ansprache, in der er darauf hinwies, daB an derw irt- 
schaftlichen Erstarkung Deutschlands, die neben der 
politischen Einigung des Reiches das letztverflosseńe 
Mcnschenalter kennzeichnet, der deutsche Ingonieur 
reichlichen Anteil babo. Jener wirtschaftliche Auf- 
fichwung babo noch mehr ais uns selber dio anderen 
Yolker mit Staunen erfiillt. Yortragender kennzeichnet 
den Yerlauf der Entwicklung an ihren wesentlichsten  
Erscheinungen, dor Ausboutung der deutschen Eisen- 
und Kohlenlager, dem Aufstreben der technischen  
AYissenschaft und des Erfindorgoistes. „Nicht im  
gloicben Scliritto (wio ihre Leistungen) wuchs dio 
Anerkennung, welche der gebildete Teil unseres Yolkes 
der schaffcndcn Ingenieurtatigkeit entgegenbrachte. 
I lirem naturlichen Emporwachsen aus dem Ilandworke 
haftete noch lango der Bodengeruch korperlicher 
Arbeit an, die von der ausschlieBlich geistig  erzogenen, 
herrschendcn Klasse zwar geschiitzt und verwertet, 
aber nicht ais ebonbiirtig anerkannt wurde. Der 
Ingenieurberuf vertritt eine zur W issenscliaft gewor- 
dene Technik, dio auf den goistigen llohen derM ensch- 
heit auch nicht um eine Stufe zuriickstehen will. Der 
elliische Gohalt dieses Berufes hat den Ycrgleich mit 
anderen niemals zu scheuen.“ „Die Geschichte des 
Ycreines zeigt den Kanipf des Ingenieurs um seino 
soziale Stellung; aber der crstarrto Idealisinus einer 
abgoklungenen Kulturperiode vorschloB sich in Deutsch- 
land hartniickig der Aufnahme neucr Keim e aus dem 
stets sich Yerjungenden Boden der Zeit. Da erstand 
der Befreier, wo die W eit ihn am wenigsten vermutet. 
Yon der HOhe des Thrones erklang an der Jahr- 
lmndcrtwendo das erlosende W ort, welches den Auf- 
stieg freimachte zu den geweihten lloh en  der AYissen
schaft fiir alle, die auch in unserer Geisteswelt sich 
um das Banner »Excelsior« scharen. Unser Kaiser 
gab uns Biirgerrccht und Freibrief in der W olt des 
hochsten geistigen Lebens; er erhob uns zu y o I I -  

wertigen Mitkampfern fiir dio GroBe des Araterlandcs
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und orteilte der aufhluhenden AYissenschaft des Jn- 
gonieurs in ihren tiefsten AYurzoln neuo ideale Impulse. 
Es wird immerdar ais eine segensrcicho Fiigung ge- 
prieson werden, daB in einer Zeit, wo die schaffendon 
Kriifte des Yolkos zur Sonne driingten, auf der Hiiho 
dos Thrones oin Mann erstand, dor unbefangen und 
regsamen Geistes den Y ollen  AYert dieser Kriifte 
ermaB. Der deutsche Ingonieur weiB sich frei von 
Byzantinism us; in dieser Stunde aber w ill er offent- 
lich Zeugnis ablegen von dem tiefen GefUhl, das ihn 
beseelt. In Ehrfurcht und Begeistcrung bringen wir 
heute dio goldone G r a s h ó f - D o n k m i i n z e  unserm 
Kaiser dar. Sie zeigt sein eigones Bild und die Ideal- 
gestalt unserer AVissenBchaft, dio den Lorbeer des 
Dankes roicht. Seine Majestat unser allergnadigstcr 
Kaiser, er lebo Hocb, lloch , IIoch!“

lin AnschltiB an die Rede wurde ein Iluldigungs- 
tologramm an den Kaiser abgesandt. Noch am Abend 
des Tages traf die Antwort ein, dio folgenden AYort- 
laut hatto:

„Dcm Yerein deutscher Tngcnieuro danke ich 
vou ganzem Ilerzen fur die mir gewidm eto goldeno 
I)enk|niinze. Der Yerein darf sich yersichert bal ton, 
dali ich, wio bisber, seinen Bestrcbungcn inein leb- 
liaftes Interesse ziiwenden werdc; mogo die Tiitig- 
koit des Yercines auch in den kominenden fiinfzig 
Jahren yoh reichem Erfolgo begleitet sein.

AYilhelm R.
An den Yerein deutscher Ingenieure,

zu Hiiiidcn des H m . Geheimrat S l a b y . "
Es sprach numnehr der Staatssekretiir Graf 

v. 1 ' o s a d o w u k y -  AYoh n o r :  Die stattlicheArersamm- 
lung hervorragendor Yertreter der lngenieur-AYissen- 
schaft des In- und Auslandcs lego ein Y o l l g i i l t i g e s  
Zeugnis fiir die hobe Bedeutung ab, welche der 
Ingenieur fiir die Entwicklung des Kulturlebens der 
Yolker fur sich in Ansprueh nehmen kann. „Sie ver- 
kOrpern in der gowaltigen Y ielseitigkeit der Technik 
unserer Zeit gleicbzeitig die theoretische AYissenschaft 
und dio praktischo Kunst ihrer Anwendung. Die 
Technik dos Ingenieurs ist eine uralte." „Schon Alter- 
tuin und M ittelalter haben groBe AYerke der Technik 
hervorgobraeht, aber diesen liiren Yorgiingern fehlten 
die bcwegenden Kriifte des Dampfes und der Elek- 
trizitat, und deshalb erforderteu jeno Arbeiten einen 
unendlich langeren Zeitraum wie dio AYerke moderner 
Technik. Die techniseho Entwicklung war eine lang- 
samo und kam nur ongbegrenzton Krcisen und Ge- 
bieten zugute. D ie Technik unserer Zeit iiiierwindet 
dagegen Zeit, Raum und dio Macht der E lem ente; 
sio beeinfluBt die gesam ten Lebensbedingungen der 
KulturYolkor.“ „Auch auf sozialpolitischem Gebieto 
kann dor Ingenieur in der Arermittlung zwischen Arbeit- 
nehmer und Arboitgeber, in der Fiirsorge fiir I/eben 
und Gesundheit dos Arbeiters w ichtige Aufgaben or- 
fiillen; er bat Gelogenheit, in so hiiufige Beriihrung 
mit der handarbeitenden Bevolkerung za  kommen, 
wie wenig andere Yertreter dor angewandten AYissen- 
8chaften.“ „Gegeniiber der mehr abstrakten, etwas 
soholastischon AYissenschaft Y o rg a n g e n e r  Jahrhundcrte 
stcllt dio modernę Technik die AYissenschaft kriiftiger 
AYillensauBerung und praktischer Botatigung dar und 
hat somit wesentlieb dazu beigotragen, das ArersHindnis 
der Arolker fiir dio unmittelbaren Bedingungen mensch- 
lichcr AYohlfahrt und menschlichen Fortschrittes an- 
zuregen und zu vertiefen. D ie Arertreter der Technik 
beanspruehon deshalb mit <juton Griinden eine in 
jeder Beziehung gloiehbereobtigte Stellung mit den 
Yertretern der mehr abstrakten AYissenechaften und 
macht sich dies Schwergcwicht im sozialen, amtlicben 
und politischen Leben inimer sichtbarer geltend. Die 
Zukunft der technischen W issenschaften ist unbegrenzt, 
und Sie, meine Herren, sind die Piloten auf diesein 
unermeBlichen Gebieto der Forschung.“
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Der lCultu8minister Dr. S t u d t  gedachte der viel- 
seitigen Yerdienste, ■welche sich der Yerein um die 
Ilebung des toclmischen und dos allgętneinen Unter- 
richts erworben liabe, und verkundete eine Reiho vom 
K aiser bewilligter Auszeichnungen.

Es folgten weitere Gliickwunschanspraehen: Unter- 
staatssekrotar F l e c k  namens dor EisenbahiiY crw al- 
tung und des Yereins zur Beforderung des Ge- _ 
werbfloiBes; der Rektor dor Technisclien Hochschule 
Charlottenburg, Geheimrat Professor F l a m n i  
namens siimtlicher Tccbniseber Hochschulen und 
Bergakademicn in Doutaclilnnd, sowie der Jubi- 
ltóm sstiftung der deutschen Industrie; Ingenicur 
A l c x .  G o u t j  namens der Societć des Ingónieurs 
Civils de France; B e n n e t  II. B r o u g k  fiir das 
Iron and Steel Institute, dio University of Glasgow  

■ und dio Institution of Mechanićal Engineers; Ober- 
baudiroktor S e h r o d o r  fiir den Yerein fiir Eisen- 
bahnkundo und die iibrigen Berliner groBen tech- 
nląchen Yoreine; Professor lv. S. l l i l g a r d t  fiir die 
American Society of C iv ilE n gin eers; Staatsrat P f u h l  
fiir den Polytechnischen Yerein R iga; D r .-In g . 
S c b r o d t e r - Dusseldorf fiir den Yerein deutscher 
Eisenhuttenleuto, don Yerein deutscher Mascliinenbau- 
Anstalten, das American Institute of Mining Engineers, 
den Yerein deutscher Gas- und W asscrfaohmanner 
und den ZentraWerband preuBischer Dam pfkessel- 
Ueber\vachungsvereino. Redner w ies auf die Bedeu- 
tung der einzelnen von ihm yertrotenen Yereine kurz 
hin und betonte dann, daB alle diese Yereine solche 
seien, die Sondcrgebiete bearboitoten, aber, sowoit sie 
ilire Sitzo in Deutschland lnitten, haben sie die W e go, 
die sie zur Erreichung ihrer Ziele boBchritten haben, 
zumeist 11 and in Hand, zum Teil unter Fiihrung des 
Yereines deutscher Ingenieure zuriickgelegt. Fiir den 
Yerein deutscher Eisenhiittonleute gesello sich dem 
Gofiihl der Anerkennung nocli dasjenigc der Dank- 
barkeit hinzu, und um diesom Ansdruck zu verloihon. 
habe er den Auftrag orhalten, eine von dem Diissel- 
dorfor Maler Th. R o c h o l l  kiinstlerisch ausgestatteto 
Adressc zu ttberreichon.

Ferner sprach Professor K I a u d y - W i e n  fiir die 
ostcrreichischen IToohschiilcn und Yereine; Professor 
Z i p c r n o w s k y  - Budapest fiir das Kgl. Ungariscbe 
Josephs-Polyteclm ikum  und die iingariselien Yereine; 
Stadtrat K a e m p f  fiir den Deutschon Ilandelstag und 
die Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft (dio Stadt 
Berlin hat, wie berichtet, schon Sonnabend beim 
Empfang im Ilathauso ilire Gliickwunsche dar- 
gebraclit); Regierungsbaum eistcr a. D. F . B y  s e l e n  
fiir den Yerband deutscher Architekten- und In- 
gonieurvereine, die Vercinigung Berliner Architekten, 
don Architektenveroin zu Berlin und die %’erwandten 
Yoreine; Geheimrat Professor D e l b r u c k  fiir den 
Yerein deutscher Chemiker; Oberst N  a v i 11 e - Ziirich 
fiir das Polytechnikum Ziirich und die schweizorischen 
Yereine; Staatsrat Professor B i s c h o  f f fiir das Poly
technikum Riga und Professor S t r e c k e l  fiir das 
Finnliindischo Polytccbnische Institut in Ilelsingfors 
(bemerkt soi, daB die russischen Delegiorten sich um 
das Doutschtum in den baltischen Proyinzen hocliver- 
dient gem aeht haben); ferner Baumeister Professor 
G e n z m e r  fiir den Deutschen Yerein fiir offentlicho 
G esundheitspflege; Professor D i j x l i o o r n  fiir die 
Technische llochschule und das Koniglich hollandische 
Institut der Ingenieure; Professor Dr. L i n d a  t e  d t  
fiir dio Technische Hochschule Stockholm ; A l f  
G j e s s i n g  fiir die norwegischen Architekten- und 
Ingenieuryercine; endlich Stud. S c h w a r z  fiir den 
akademischen Verein „Iliitte" , der die zwanzigste 
A uflage des „Hiittentaschenbuches", das zugleich mit 
dem ingeuiourverein gegriindet wurde, dom Yerein  
deutscher Ingenieure widmet. Baurat M i s  K r a u s e  
beschloB dio Reihe dor Ansprachen und iiberreichte 
das im Auftrage des Berliner Bezirksvereines gemalto

Bild des verdienstvollen Diroktors des Yoreines, Ge- 
heimrat T h e o d o r  P e t e r s ,  das fiir alle Zeiton das 
Yoreinshaus zieren soli.

Den letzten Teil der Sitzung beanspruchto ein 
Yortrag dos Generaldirektors D r.-Ing. v. O o c h o l -  
h u s e r - Dessau iiber

Teclinisclio Arheit cinst u n d  je tz t.
Dor Yortragende suchte zuniichst bei einem Yer- 

gleich mit dem Altcrtum oinigo Hauptgesichtspunkte 
und Richtungslinien ausfindig zu machen, die gcwisser- 
mafion Durchblicko durch verschiedone Pcrioden dor 
Ycrgangonheit und Ausblicke fiir die Zukinift ge- 
wahren sollten. Einor dieser Yorgleiche kniipfte an 
eins der sioben AYundor dor alten W olt, und zwar an 
die Cheopspyramide an, die ais hiiehstes Bauwerk 
des Altertums mit dem nahezu doppelt so hohen, 
hochsten Bauwerk der Neuzoit, dem Eilfelturm zu 
Paris, in einen technisclien, wirtscbaftlichen und 
Ssthotischon Ycrgleich gesotzt wurde. Ein zwoiter 
Yergleich kniipfto an den beriibmten Moeris-Seo und 
aus neuerer Zoit an das groBartigo Stauwerk dor 
Engliinder bei Assuan in Aogypton an. Hierauf 
folgten Betrachtungcn iiber Kanalbauten aus alter 
und neuer Zeit sowie iiber beriilimte AYasserleitungen 
und 'Wasscrabfiihrungon aus dem Altcrtum , dio nach 
den neuosten Ausgrabungen in Babylon bis in das
0. Jahrtausend vor Christi zuriickreichen. D ie Zeit 
der Griechen und Romer sowie das Mittelalter konnten 
nur fliichtig gestreift werden; aus dem Mittelalter 
und der Neuzoit wurden nur zwei interessante tech- 
niselie Arbeiten an einom und demselben Objekt her- 
Torgehoben, zwoi agyptische Obolisken, von denen 
dor eine im 16. Jahrhundert vor der Peterskirche in 
Rom aufgostellt, der andere im Jahre 1903 von Alexan- 
drien nach dem Zentralpark in New York iibergefiihrt 
wurde.

Der Yortrag konzentrierte sich im weiteren Ver- 
lauf hauptsiichlich auf die Periodo der letzten  
50 Jahre. Eine Uohersicht iiber die Meisterwcrke 
dor neueren Zoit existiero noch nicht, und der R e
spekt der houtigen Ingenieure vor dem groBartigen 
Unternehm ungsgoist des Altertums sei u. a. dadurch 
gekennzeichnet, daB Uborhaiipt bisher nur eine „In- 
genieurtechnik des A ltertum s“ existiere. Direkte 
Yergleiche von einzelnen groBartigen ICulturleistungen 
aus der neueren Technik mit denen aus der Mitte 
des Yorigen Jahrhundorts muBten schon aus dem 
Grunde unterbleiben, weil vielfach dio Vergleichs- 
objekte aus friihercr Zeit felilten. D agegen wurden 
oinigo Leitsiitzo aufgostellt, welche Ycrschiedene-wcsent- 
liche Unterschiede der tochnischen Arboit vor und nach 
Einfiihrung der Maschinen charakterisieren und An- 
regung zu dereń weitoror Erganzung geben sollton. 
Eino eingehonde W idorlegung fand dio hiiufig in 
volk8wirtschaftlichen oder sonstigen Schriften auf- 
gestellte Behauptung, ais fiiliro die moderno Arbeits- 
teilung durch M aschinen notwondigerweise zu oiner 
„Entgcistigung“ dor menschlichon Arbeit. Auf Grund 
einer Enquete unter den ersten Autoritiiton auf diesem  
Gebiete wurde die llaltlosigkoit dieser Behauptung 
nacligewiesen und im Gegenteil an mehreren schla- 
genden Beispielen dargotan, dali dio Anspriiche, 
welche die moderne technische Arbeit an die Ar- 
beiter stello, in vielen neuen Arbeitskatogorien ge- 
rade in geistiger Beziobung hoher seien ais friiher. 
AuBerdem aber wurde ausgcfiihrt, daB in dor olfent- 
lichon Meinung eino groBe Ueberschatzung des An- 
toiles stattfande, w elchen der Lohnarboitor an der 
Gesamtarboit der modernen Untornohmung liaho. Yon 
der groBen Zalil toclmischer und kaufmannischer Be- 
aniton, welche zwischcu den Hnternehmorn und don 
Lohnarbeitern standen, sei gewohnlich gar keinc 
Redo; diese Zahl sei aber im Yerhiiltnis zur Zahl 
der Arbeiter viel groBer ais gowolinlich angonommon
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wiirde, und zwar kamen bei Stalli- und IIilttciiworken 
im Maximuni etwa 30 Arlieiter auf einen Beam ten; 
diese Zalil orniedrigo sieli wesentlicb liei Spinnereien, 
'Webereion, W erften, Gas- und Elektrizitiits-Gcsell- 
sehaften, und gelie bei clieinisehen Fabriken und ein- 
zelnen jMasehinenfabriken sogar bis auf 4 bis 5 Ar- 
beiter auf einen Boauiten herunter. — Mindesteńs 
ebcnso sehr werdo aber die s ch ijp  f ó r i s c l i e  g e i s t i g o  
A r b o i t d e s  U n  t e r n o lim  o r s unterschiitzt, dessen 
Tatigkeit grundlegend und ausschlaggebend fiir die 
Befruchtung des an sieli toten Kapitała sei. Deshalb 
bogriiBt man mit Frouden dio neuesten Bostrebungen 
der Yolkswirtscliaft, insbesondere des 1’rofessors 
E h r e n b e r g  in Rostock, der sich dio „Lebensbeschrei- 
bung groBor Unternehmiingon" mit seinen Schiilern 
zum Ziel gesetzt und einen vcrbciBungsvollen ersten 
Band unter dem T ite l: „Die Untoriichmungen der
Brilder Siemens" jtingst Yoroffontlicht habe.

AIsdann wies der Yortragende nacli, in welchem  
.Mnlie aucli heuto noch trotz oder vielniehr gerado 
infolge der OroBbetriebe ein Aufstcigen aus den unter- 
sten Schichten des Yolkes in die leitenden Stellungen  
nicht nur m oglicli, sondern sogar sehr hfiufig sei. Die 
steigende Durchdringiing der wisB onschaftlichen Me- 
thode wurdo ais ein e  Hauptursacho der Erfolge der 
Industrie dargelegt, g lcichzeitig  aber <ler in óffent- 
lichen Kundgebungen und in yolkswirtschaftlichon  
Schriften ncuerdings vertretenen Ansicbt m it  E n t -  
s c h i e d e n h e i t  e n t g o g e n g e t r e t e n ,  a i s  s e i  
d i e m o d o  r n o T e c h n i k  d u r e b a u s t o  n d e n 
F o r t s c b r i t t e n  d e r  N  a t u r w  i s  s o n s c l i  a f t o n 
a b h a n g i g .  An einer grofien Zalil von Beispielen, 
namentlich aus der Elektrotechnik, der Entwieklung 
der Dampfturbinen, Gasmascbinen, Fahrrad- und 
Automobil-Industrie usw. wurde der Nachw eis ge- 
liefert, daB aucli heute noch die Anschauungen, 
dio 'Werner von Siemens boi seiner Aufnahme in dio 
Akadem ie ausgosprochen hat, zutrcfFend seien: daB 
gerado aus der Technik ein lebondiger Stroni yon 
Anregung und Tatsachonmaterial in die W issen -  
sobaft zuruckflieBe, daB man in der Praxis uberall 
auf dio Grenzen des AYissens stoBe und die Technik 
sich daruin ihre Aufgaben aus der eigonen Berufs- 
tatigkeit selbst stello und lose . AYio aucli heute noch 
der Staatsm ann, nicht der H istoriker, die AYelt- 
gescbichte m ache, unsore Generiile mit ilirem General- 
stab dio Schlaehten scblugen, nicht die Lehrer dor 
Kriegswisscnschaft, und der Kunstler die Kunstwerke 
und dio Richtung der Kunst scnjffe, nicht der Aestlie- 
tiker, so schlago aucli dio Ingenieurtechnik mit ihrem  
Genoralstab ihre Sehlachten selbst, wenn aucli in 
gleicli innigor Fiihlung mit der AYissenschaft wie 
jene. D iese Feststellung des selbstandigen SchafYens 
und Erfindeii8 der Ingenieurtechnik bedeute aber in 
keiner AYeiae einen Gogensatz zur 'W issenscliaft; donn 
gerado in dem Yerein deutscher Ingenieure, dem dio 
grofie Mobrzahl aller ProfosBoren der tcchnischen 
'Wissenscliaft angohorten, sei von jeher cin gegen- 
seitiger Austauseli yon 'Wissenscliaft und Erfahrung 
gcpflegt worden. D ie Hochschiitzung der 'Wissenscliaft 
soi auBerdem von der genannton Industrie bei dor 
Jahrbundertfoier der Tcchnischen Hochśchule in Char* 
lottenburg durch die bokamite „Jubilaum sstiftung“ 
und mit den Universitiiten durch dio sogenannte 
„Gottingor Yereinigung" betiitigt, und jetzt sollto 
diese innigo Yerbindung gewissermaBen noch oino 
Kronung orfnhrcn durch die im  Herbst bcvorstehendo 
Grundstoinlogung fiir das neue „Deutsche Museum" 
in Munchen, das den Meistcrworken der Naturwissen- 
sebaft und Technik gewidm et sei. N icht aber das sei 
dor Zweck des goplanten Baucs, zu zeigen, „wie horr- 
lich w eit wir es gebracht“, sondern jene yoreinten 
Sammlungen sollten uns erst den richtigen MaBstab 
fiir die Leistungen unseror Zeit bringen, wenn wir 
dort die Moistorwerke yon Kulturperioden vor uns

salięn, die unter yiel griifierer Ungunst der 'Yerhalt- 
nisse mit den einfachsten 'NYerkzeugen durch Genie 
und eisernen, zielbewuBten Fleifi doch so GroBes ge- 
leistet.

Mit einem llinw eis auf die Moistorwerke in der 
Gottesnatur und darauf, daB es heuto Pflicht eines 
Jeden sei, sieli ais „Teil“, mit richtigem  Jlafistab, 
harmonisch in das groBo Kulturganze oinzufugen, 
schloB dor Rednor.

Das am Nachm ittag 4 Uhr in der W esthalle des 
Ausstellungsparkos abgohalteno F o s t m a h l  yerliof 
auBerst gliiiizend.

Dio z w o i  te S i t z u n g  liegann am folgenden Yor- 
m ittag(12. Juni) unter rjoitungdesGohcim ratosProfessor 
S l a b y  im Lichthofe der Teehnischen Hochśchule mit 
der Ueborreiehung einer Adresse des Yereines fiir 
Schulrcform durch dessen Yorsitzenden, Direktor 
H ub atsch -C h arlo tten b u rg . Sodami bewilligte die 
Yersamnilung eine Ehrcngabo yon 50 0(10 J l  aij ibren 
iiuniiiohr 24 Jahre getreulieh und orsprieBlich seines 
Amtes waltenden Gesclniftsfuhrer, den Direktor Geheim- 
rat T h e o d o r  P e t e r s .  Yon den seclis noch am Loben 
bofindlichen Griindern des Yereines wurden der Zivil- 
ingonieur M ax B o n e r -lto s to w  (a. Don), der Zivil- 
ingeniour IIo i n r i c h  Lo z i u  s-Breslau, derZiyilingonieur 
R o b e r t  P c s c h  ke-G leiw itz  und der Rentner "W illiel m 
Su d h a u s - Ha n n o y c r  (dio mit Ausnahmo des durcli 
Krankbeit behindorten Hrn. Sudhaus zur Vor8ammlung 
gekpmmen sind) zu Ehronmitglicdern ernannt (die 
beiden andorn, Gymnasialdirektor a. D. Professor 
P u tz er -A a c h e n  und Hofrat Dr.-Ing. C aro-M annfieim , 
lieide ebonfalls anwesend, sind schon seit lSngerer Zeit 
Ehrenmitglieder). D ie Yersamnilung erm acbtigte den 
Yorstand, selbstandig iiber den etwaigen Yerkauf des 
dem Yereino gehorigen Grundstuckes, DorotbeeuBtr. 
48/49, zu bofinden. Der Ooschiiftsboricht des Direktors, 
sowio dio Abrechnung fiir 1905 wurden zur Kenntnis 
genommen, sodami Ziyilingenieur T a a k s-H a n n o y er  
zum Kurator des Ycreinos an Stello des verstorbenen 
Hrn. v. Borrios gewuhlt. Der Bericht iiber die „ H i l f s -  
k a s s e  f i ir do ut Bcho  I n g o n i c u r o “ ergibt, daB dio 
Mittol dor Kasso im Boriclitsjahr otwa aufgobraueht 
wurden. Das Yerm ogen dor P e n s i o n s k a s s e  f i ir di e  
B e a m t e n  d e s  Y e r e i n e s  ist auf mehr ais 70 000 J(. 
angewachsen. Der vom Yorstando m it dor YerlagB- 
buclihandlung J. J. 'Weber-Ijęipzig yorabredeto Yertrag, 
betr. Herausgabe des T e c h i i o l e x i k o n s  wurdo go- 
nehmigt, ebenso der Yerlagsvertrag mit Julius Springor- 
Berlin, betr. die „Goscbichto dor Dam pfm aschine“. 
'Woitere Yorhandlungen betrafen dio miBbriiuchlieho 
Bonutzung yon Zeichnungen und anderen Ingeniour- 
arboiton, Norinen fiir Lcistuugsyersuche an Kraft- 
gasanlagen und YerbronnungskraftmaBchinen, MaBstiibe 
yon Indikatorfedern, llochschul- und Unterrichtafragen 
und dio Uoborwachung elektriseher Starkstromanlagon. 
Botreffs des naclisten Gegonstandes: Aufnahme yolks- 
wirtschaftlicher und sozialer Fragen in die Yereins- 
tiitigkoit, wurde nach liingerer, lebbafter Erorterung 
beschlossen, zunachst eino nochm alige Yorberatung 
im Yorstando unter Bemitzung der bisher auf Anregung  
des BayriBchon Bezirksyoreines zutage getretenen  
Anschauungon der Yoreinsm itglieder herbeizufuhren. 
Der Yoranschlag des Haushaltes fiir 1907 wurde go- 
nehm igt und K o b l e n z  zum Yorsainmlungsorte fiir das 
liachsto Jalir gowiihlt.

Dann folgto der Yortrag von G eh.-Rat Prof. Dr. 
A. R i e d l e r  iiber dio

Entwieklung und Bedoutung der Dampfturbine.
AYir werden in der nacbston Ausgabe dieser Zeit- 
Bchrift ausfuhrlich darauf zuruekkommen.

Die Vorstandswabl, deron Ergebnis nach dor 
zweiten Sitzung yerkundigt wurde, ergab die fast ein- 
stimmigo Annahme der Yorstandsyorschliigo: T r e u t -  
1 er-A achen  Yorsitzender-Stollyortroter, Cox-Cannstatt
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und S c h mo t z o r - Fr a nkf u r t  a. O. Beigcorduete, Um  
den Yorstand fiir den Rest des laufenden Geschiifts- 
jalires zu vervollśtiindigen, wurde Hcrr Schmetzor 
kooptiert. Der yorgelegte Haushaltsplan fiir 1907 fand 
dio Zustimmung der Yersammluiig, ebenso eine Anzalil 
von Bewilligungen fiir 1906, z. IB. 6000 M  fiir die Yer- 
tretung des Yoreines auf der Nurnberger Ausstellung.

Aus AnlaB des Jubelfestes hat die Technische 
lIoqhschule zu .Oharlottonburg ein Reiho von Aus- 
zeielmungen an hervorragende Tngenieure yerliehon. 
Es wurden zum D r.-Ing. ehrenlmlber ernannt Berg- 
rat R a te a n -P a r is  fiir seine Yordienste um dio Dampf- 
turbine, Geheimor Kommerzienrat R. AY o I f-  Buckau 
fiir die hohe Ausbildung der Dampflokómobile, Go- 
lieimer Kommerzienrat Y o  i th-IIeidenheim  fiir die Kon- 
struktion vorziiglicher AYassórkraftmaschincn und In- 
genieur " Wo s t i n g h o u s e -  Pittsburg fiir Yerbosserungon 
aa raschlaufouden Kraftmaschinon und selbsttiitigen 
Bremson.

Dio dritte und letzto Sitzung, unter Leitung des 
ncugowiihlten Kurators, Ilrn. T n a k s , im Lichthof der 
lloolmchule abgohalton, orlodigto zuniiebst einige ge- 
schiiftlichc Angelegenhoiten, sodami zwei Vortrago.

Es sprach Prof. M u th  m a n n -M iin ch en  iiber:

Tocliuisclic Metlioden zur Yorarbeitung (los 
atiuospliiiriscliou Stickstoffs.

Der Yortragendo yerbrciteto sieli żunachst iiber 
die Nolwondigkeit, ncuc Metlioden zur kiifiStlichon 
Darstellung von StickstoffYorbindiingen, die zur Dfui- 
gung sich eignen, zn seluiffen. 'Wenngleich die Pro- 
duktion an Amnionsulfat sowohl ais die Einfuhr von 
Ohiiisalpeter fortwahrend zunimmt, so sind beido Pro- 
dnkto in den letzten Jahren im Proise sehr gestiegen, 
was insbesondere auch in der stoigónden Nachfragc  
im Auslandc seinen Grund liat. Es wird sodann das 
Kranksche Yerfahren benproehen, welchos den Luft- 
stickatptl' an Kalziumkarbid bindet; das Produkt, 
dessen wertvoller Bcstańdteil das Kaiziumcyanumid 
ist, enthiilt 15 bis 20 °/o StickstofF und ist ais Diinge- 
nńttel bereits erprobt; auBordem lassen sich aus 
diesem Praparat Substanzen herstellen, die liesonders 
in der Farbenindustrio, in der Sprengstofftechnik und 
in der Eisenindustrie Yerwendung finden. Die in 
Piano d'Orta in Italien im Betrieb befindlićiie Fabrik 
Mann jiilirlieh etwa 700 000 cbm Stickstofl entsprechend 
etwa einer Jlillion Kubikmeter Luft verarboiten.

An lland einiger Zeichnungon wird sodann das 
Sogenannte norwegische Yerfaliren erliiutcrt, das von 
Birkeland und Eydo in Christiania ausgearbeitet und 
in die Technik eingofuhrt worden ist. Die in den 
letzten Jahren durehgefiihrten Yerbesserungen be- 
zieben sieli liamentlieh auf Yergriilierung und Yer- 
besserung der Oefen, in welchen durch die elektriscbe 
Flamnio der Luftstickstoff zu Stickbxyd verbrannt 
wird, und auf die Absorptionsanbigen, in dehon dieso 
Yerbrennungsproduktc in Saipeter iiborgefiihrt werden. 
Es sind jetzt in Xotoddon in Jforwegen dorartige 
Oefen im Bótriebo, von denen ein einziger dio un- 
geheurc Energiem enge von 625 P . S. aufnimmt; in 
der genannten Fabrik sind drei solciier Oefen auf- 
gestellt, die in der Stunde 3600 cbm Luft verarbeiteii 
und in dieser Zcit etwa 170 kg Saipeter liofern.

Dor Yortragondc ist der Ueberzengung, dali beidc 
.Methodoń sieli in der Technik einfiibren werden, in 
einigen Jabrzebnten sind die Salpeterlager Cbilis ab- 
gebaut, und es wird dann nOtig sein, Ersatz zu 
sebaffen. Die in Korwegen und in Italien zur Yer- 
fiigung stehenden NYasserkriifte werden dazu nicht aus- 
reichen und es wird sich aller AYahrseheinliclikeit nach 
in Deutscbland eine Industrie entwickeln, welclie dio 
Energie der Steinkoblen zur Ilerstelluug von Saipeter 
wird Yorwonden milssen. Die fiir den deutsehen Bo- 
darfnotigo Energie borechnet sich auf etwa 800000 P. S.,

etwa } j i Yon der Energie, dio von den preuliisciicn 
Staatsbabiien zum Lokomotivonbetrieb fortdauornd 
beniitigt wird.

Der zweito und letzto Yortrag betruf:

Kraftgewinnuiig und Kraftvor\vertung in Borg- 
nnd lliittoinyorkon.

Der Yortragendo, Ingonieur Dr. II. H o f f m a n  n , 
Bochum, filhrto aus: Bergbau und Huttonwoson stelion 
in unserem hoimischen AYirtschaftsleben in Yorderster 
lie ibe. Aimiihorrid eine M illion Arboiter boschiiftigt 
unsoro „schwarzo Industrie", von denen ‘/s Million 
Steinkoblen graben, '/.i Million im lluttonbetrieb, dio 
andern im Braunkolilen-, Salz- und Erzbergbau tiitig 
sind. Der wirtscbaftlichen ist die technische Be- 
deutung des Borgbaues und Iliittenwesens cbcnbiirtig, 
und gerado iu neuoror Zeit sind der Bergwerks- 
und der Huttonbotriob Triigor groliartigster tecli- 
nischer Fortschritte gcworden. Hier hat die Elektro
technik ihro scbwierigston, aber dankbarsten Aufgabón 
gefunden; hier war dio \Yicge des Grollgasinaschinen- 
baties. Und seitdem Zechon und Iliitten ihre Fttbler 
ausstrec.ken, die Gomoinden und Stiidto ihrer ITmgebung 
an ihrer billigen oder uberschussigen Energie teil- 
nehmon zu lasson, seitdem die „olektrischo Kanali- 
sion ing“ der groBen Industriebezirke oingosotzt hat, 
ist neben dom Techniker auch der Yorwaltungsmunn 
in hochstem MaB interessiert.

Yon groBtor Bedeutung ist es, die beim Koks- 
ofen- und lloehofenbotrieb kostenlos fallondon, aber 
sehr kostbaren Abgase yorteilbaft auszunutzen; donn 
sio kiinnton beinahe allein den gahzen Kraftbedarf 
unseror Kohleńgrubćn und Eisenliiitton decken. Dio 
Koksofen sind aber noch sehr yielgestaltig . Dio 
Flammofen, die etwa die lla lfte  unseror Koksorzeugung 
decken, liofern nur Abhitze fiir dio Kessel, dio ublieben 
Nebengowinnungsofen Abhitze fiir die K essel und Ab
gase, die neuen noch seltenen Rbgenorativofen nur 
Aiigase. Dieso Y ielgestaltigkoit erkliirt, wcshalb sich 
die Kokrtofengasmascliine bo selir viel langsam er cin- 
fiihrt ais die Giclitgasmasebino.

AYill man mit den Abgasen Gasmaschiiien treiben, 
so mul! mail die Gnse selir gnindlich reinigen; auch die 
Gichtgase, die die K essel und AYinderhitzer heizen, 
griindlicber ais bisher iiblich zu reinigen, bringt Yor- 
teile. Fiir ein rheinischęs Hiittenwerk bant die Firma 
Zscliocko eine Reiriigung fiir 360 000 cbm/Std., wolil 
dio groBte der AYolt, in der alles Gas durch llordon- 
wascher und Yentilatorcnwascher auf selir niedrigen 
Staubgelialt borab goreinigt wird; dio Yentilatoren 
brauchen uber 1000 l‘. S.

W as man aus don Abgasen heraiisholen kann, lelireii 
folgende Zahlen: In diesem Jahre wird unsero Koks- 
erzeugung annaboriid 20 000 000 t und unsero Robeisen- 
"rzeugung iiber 12 000 000 t betragen. Dann konnten wir 
mit der Abhitze und denA bgasen unseror heutigen Koks
ofen in besten Dampfmaschinen etwa 500 000 I’. S. 
durchlauferid erzielen; Iliitten wir nur Nebengcwin- 
nungsofen nach dem R egeneratiY system , erhicltoii wir 
durch Gasmaschiiien etwa 550 00(1 bis 600 000 1’. S. 
DaB dor Unterscliied nicht groBer ist, liegt an den 
Oefen. Aus den Gichtgasen wiirden wir, bei Yorsich- 
tigor Berechnung, in Gasmaschiiien durchlaufend 
1 000 000 P. S., mit besten Danfpfińaseliinen oder -Tur- 
binen etwa die ffiilfte, mit Maschinen, wie wir sie 
zum Antrieb von GebliiSen, Kompressoren usw. haben, 
etwa ein Drittel dieser Leistung erzielen. Diese 
Zahlen gewinnen erst Leben, wenn wir sie dem Kraft
bedarf unserer Zcchen und llutten^gegeniiberstellen, 
wenn wir wissen, wie weit wir an den Dampfantrieb 
gebunden sind, wo der elektriscbe, wo der dirokte 
Gasuntriob am Platze ist.

Die kleinen Antriebe hut die; Elektrizitiit erobert; 
bei don grolien Einheiten, mit Ausnabmo der Hoch
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ofengebliise, bei denen der direkte Gasantrieb schon 
iiborwiegt, herrsclit heute noch der D a m p f a n t r i e b .  
Im allgem oinen ist aus dom Dampfantrieb nicht heraus- 
geholt, was herauszuholen w ar; es bat zu lauge der 
Sporn des W ettbowerbes gefehlt. Insbesondere sind 
die Fordermascliinon Stiefkinder g ew esen ; sie gelten  
ais Dam pffresser, brauchen es aber n ich t zu sein. 
Obwohl der Dampfmascbinenbau eine Fordormaschinen- 
steuerung in der llan d  hatte, dio sich den Betriebs- 
bedingungen ausgezeichnot anschm iegte und niedrigcn 
Dampfverbrauch erzielte, hat er es nicht yerstanden, 
der Elektrotechnik auf dem ihr so scliwiorigon Fclde 
der Hauptschachtfordorung mit Erfolg entgegon- 
zutreton. Heute sucht man das Yersaum te nacli- 
zuholon, schenkt auch der Reversier - W alzenzug- 
inaBchino neue Bcachtung.

Einen auBorordontlichon Erfolg hat die e l e k t  r i s c h e 
W a s s o r h a l t u n g  gehabt, der durch dioEinfiihrungder  
Ilochdruckzontrifugalpumpe in den Bergbau gesteigert 
wurde. A llein fiir den Ruhrkohlonborgbau sind etwa 
100 elektrische W assorhaltungon gebaut oder im Bau, 
die zusammen 350 cbm/Hin. heben konnen. Nicht 
viel mehr betragen die gesainten W asserzufliisse in 
dor Minutę; dio gesam te Forderfiihigkoit derW assor- 
haltungen muli selbstverstandlich mohrere Mai grofler 
sein ais die durehschnittlichen Zufliisse. Nach der 
effektivcn Leistung uberwiegen noch die Kolbenpumpen, 
nacli dor Fordermengo stohen aber schon die Zentri- 
fugalpumpen obenan, die zwar einen niodrigeren 
W irkungsgrad haben, aber billiger sind und wcniger  
W artuńg erfordern.

Auch dio e l e k t r i s c h e  S c h a c h t f o r d e r u n g  hat 
schnelle Fortschritto gem acht, seitdem man durch dio 
Łeonardsche Schaltung und den Schwungradausgleich  
nach Jlgner gelernt hat, die Fordormaschine .aufs 
sicherste zu steuern und diese wegon ihrer auBer- 
ordentlichen Leistungsschwankungen so unbeąueme 
Maschine zu einer gleiclimaBigen, rorteilhaften Bo- 
lastung des -Netzos zu gestalten. Die fiir deutsche 
Steinkohlengruben gebauten oder im Bau befindlichen 
Forderm aschinen konnten etwa 20 000 t in achtstiin- 
diger Schicht heben; da wir aber iiber 200 000 t in der 
Schiclit fórdern, hittte die elektrische Schachtforderung 
noch ein w eites Feld. Insgesam t sind bei den Siemens- 
Sehuckert-W erken, der Allgem einen Elektrizitiits-Ge- 
scllschaft und den Fcltcn-Guilleauinc-Lnhmeyer-W er- 
ken 60 groBere Schaehtfdrdermaschinen fiir 40000 t 
Forderleistung in achtstiindiger Schicht gebaut oder im 
Bau, von denen ein Drittol aufs Ausland entfaUen.

lin  I l u t t e n w e s e n  hat der elektrische Stroin seit 
Jahron das Transportwesen erobert und umgestaltet. 
Heute handelt es sich um den elektrischen Antrieb 
der W alzenzugm aschine. SchwungradstraBen anzu- 
treibon, ist der Elektromotor ohno weiteres geeignet; 
man ist aber auch an dio Aufgabo herangetreten, Re- 
vei;siet'RtraBon nach dem Yorbild der Fordermaschinen 
elektrisch anzutreiben. Bei der Allgem einen Elek- 
trizitats - G esellschaft und den Siem ens-Schuekert- 
W orken sind etwa 170 W alzwerkantriebo mit
100 000 P. S. normaler Loistung gebaut oder im Bau, 
daruntor 5 Antriebe fiir ReversierstraBen.

Man kann heuto also allo Antriebe elektrisch ge 
stalten; in welchem  Um fang und in welchem  Tempo 
man dainit vorgoht, ist eine Sache der Rechnung. Es 
ist aber der Zug der Zeit, dafl man sich fiir den e l e k 
t r i s c h e n  A n t r i e b  entseheidet, auch wenn man keine 
groBen Yorteile fiir ihn herausrechnet, weil man den 
elektrischen Betrieb hesser kontrolliercn kann, straffer 
in der Hand hat, ais den Dainpfbetrieb. Kann man 
priiniir Gasdynaihos aufstellen, so wird der elektrische 
Antrieb fast immer der \-orteilhaftere sein.

Der direkte G a s a n t r i e b  komint nur fur groBe 
Einheiten in Betracht, hauptsaehlich fur Hochofen- 
gcbliise, aber auch fiir WalzenstraBen, Komi)ressoron, 
Pumpen. D ie Gebliise muB man der Eigenart der

Gasmaschinen aupasson; muB sie beim Anlassen ent- 
lasten und ihre W indleistung verringcrn, wenn sie 
auf hoheren Druck blasen sollen. Fiir den Antrieb 
von ‘WalzenstraBen, der aber wenig verbroitot ist, 
heiBt es, dio Gasmaschinen reichlich stark wiihlen.

Dio Entwicklung der GroBgasmaschine ist auBer- 
ordentlieh schnoll gewesen. 1898 kamen die ersten 
G ichtgasm aschinen in Betrieb, heute sind fiir deutsche 
Iliitten und Zechen gebaut und im Bau:

125 Gasgebliise mit 156 000 P. S., 175 Gasdyna- 
inos mit 193000 P. 8., 11 Gaswalzenzugmaschinen mit 
17 000 P. S. und 47 Koksofengasdynamos m it 40 000 P. S., 
zusammen 358 Gasmaschinen mit 406000 P. S.

Um die Bilanz zu ziehen, w ie woit die Abgase 
ausreiclien, den Kraftbodarf zu decken, seien zwei 
Beispiclo gewiihlt. Eine EisenhUtto, die jahrlieh  
300 000 t Roheisen erzeugt und nach ibrem Anteil 
an der Roheisenerzeugung auch an der Stahl- und 
W alzenproduktion teilniinmt, erzielt aus den iłber- 
schiissigen Gichtgason in Gasmaschinen durclilaufend 
25 000 P . S. und hat einen Kraftbedarf, dor sich wegen  
der vielen nicht durchlaufendon Betriebo und sonstigen  
Scliwankungen bis etwa 30 000 P. S. orhohen kann. 
Dann ware viel Energie z. B. fiir elektrischo Stahl- 
erzeugung nicht iibrig. Eine Ruhrzeche mit mittleren 
Yerhiiltnissen ferner, die 600 000 t jahrlieh fordert, 
und ein Yiertel der Forderung rerkokt, kann mit 
Abhitze und Abgasen durclilaufend 3000 P. S. orzeugen 
und braucht werktaglieh durehlaufend etwa 2500 P. S., 
zuzeiten aber auch bedeutend mehr, so daB man 
auch hier an der Grenzo ist. Solcher »Normnlhutten« 
und Zechen gibt es eine groBe Zahl; es stehen aber 
auch reine Hochofenwerke reinen W alzwerken gegen
iiber oder Zechen, die v iel Koks orzeugen und wenig 
Kraft brauchen, anderen Zechen, die keinon Koks er- 
zeugen, aber sehr viel W asser haben. Deshalb heiBt 
es ausgleichen. So haben die Gelsonkirchoner Berg- 
werksgesellschaft, die G esellschaft Hibernia, dio Zeche 
RheinpreuBen u. a. ihre Schiichte durch Kabel ver- 
bundon, konnen auch Stroni an Gemeinden und Stiidte 
abgeben. Dio Hibernia-Zecho liefert den Strom fiir 
das »Elektrizitatswerk WcBtfalen*, das im Entstehen  
begriffen ist, die Zeche RheinpreuBen scliickt auf 
20 km Entfernung nach Krefeld Strom. Das Rheiniseh- 
W estfiilische Elektrizitiitswerk mit seinen Zentralen, 
einer in Essen, einor boi Hordo und einer dritton im  
W esten des Industriebezirkes gep lanten , und sein 
Kabelnotz von etwa 1000 km ist auf broiterer Grund- 
lago befiihigt, diesen Energieausgloieh yorzunehmen, 
und bat mit Hutten und Zechen Yertriigo abgeschlossen, 
nach denen es ihnen Strom fiir 6 P. S./KW .-Std. liefert 
und fiir 3 P. S./KW .-Std. abnimmt. Der Erfolg dieBer 
durchaus richtigen Bestrebungon, die Kraft dort zu 
gewinnen, von dort hor zu nehmen, wo man sio am  
wohlfeilsten erhalt, ist es gew esen, daB dio Stroni- 
preise wesentlich niedriger geworden sind, daB z. B. 
fiir Kraftzwecke Strom so b illig  abgegeben wird, daB 
selbst groBe Betriobe, wie W alzwerke, darauf ver- 
zichten, selbst ihre Kraft zu erzeugen, sondern Strom  
kaufen. Selbstverstandlich hat auch auf diesem  Ge- 
biete der W ettbewerb nicht gefeh lt; es scheint aber 
fiir die W ettbewerbsfiiliigkeit Anlehnung an die groBen 
Hiitten oder Zechen Bodingung zu sein. —

Dam it war dio Tagesordnung erledigt, und die 
Versammlung wurde unter den iiblichen Formlich- 
keiten, Danksagungen usw. geschlossen.

Der Yerlaul' dor 50-Jahrfoier war in allen Teilen  
der umfangreichen Yeranstaltung ein gliinzender. Der 
Berliner Bezirksverein hat sich unter Fiihrung geines 
verdienten Yorsitzcnden Baurat K r a u s e  in der Troff- 
lichkeit der Anordnung selbst tibertroffen. Nicht nur 
dio M itglieder des Ycreines deutscher Ingenieure, 
sondern allo irgendwie m it der Ingenieurwissenschaft, 
Technik und Industrie in Beziehung Stehenden werden 
mit Stolz auf die Festtage zuruckblicken.

X IH .m o
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V erein  fiir die bergbaulichen Interessen  
im Oberbergam tsbezirk Dortm und.

Mit gewohnter Punktlichkeit ist der Jahrcsbericlit 
erschienen, der in sehr eingehender und anziehender 
W eise zuniichat das Gebiet der Gesetzgebung be- 
handelt, um sich dann den einzelnen, don Bergbau 
interessierenden Fragen zuzuwenden. Zu der Um- 
wiilzung in der Y e r s o r g u n g  m i t  B c t r i o b s -  
k r a f t  bemerkt der Bericht: „Das Rheiniach-W eat- 
fiilischo Elcktrizitatswerk und neben oder im Gogen- 
satz zu ihm bereits besteliende oder geplante W erke  
auf kommunaler Grnndlage bezwecken in wachsęndem  
MaBo den einzelnen Betrieb der Notweudigkeit zu ent- 
heben, sich die E e s c r y c  fiir seine M aschinennnlagen 
an Ort und Stelle zu beschaffen, indem sic ihm durch 
ihre Kabel die benotigte Betriebskraft zufiihren. Fiir 
die K o l i l e n i n d u s t r i o  hat die Ausdehnung des 
elektrischen Kahelnetzes darum besondero Bedeutung, 
w eil sio ihr gestattet, Yentilatoron auf ontfernt liogen- 
den W ettorschiichten unabhangig Yon der eigenen  
PrimiirBtation zu betreiben. In dersclben Richtung 
wirkt auch die yoii don groBen G esellschaften unseres 
Bezirks Kerbeigefuhrte Yerbindung ihrer einzelnen 
Schachtanlagen durch elektrische Kabel, wodurch dio 
Sehaffung einer bosonderen Reserve ailf jeder ein
zelnen Anlage entfiillt.“

Dio E r z e u g u n g  dos Jaliros 1905 im rheinisch- 
weatfiilischen Bergbau wnnle durch den Ausstand sehr 
hart betroffen, der Ausfall in den beiden Streik- 
monatcn betrug rund 5 M illionen Tonnon. Der Braun- 
kolile ist es gclungen, wahrend des Ausstandes er- 
lieblich an Boden zu gewinnen und das Gewonnene 
nacliher auch mit Erfoig zu bohaupten. „Beaondcra 
belangreich sind die Yerschiebungen, •welche der A us
stand im A u B e n l i a n d e l  zur Folgo hatto. Dio E i  n -  
f u h r  yoh  Steinkohlo zeigt bei einer Gesamtziffor von 
9,40 Mili. Tonnon gegen das Yorjahr einen Zuwachs 
von 2,10 Mili. Tonnon, an dem m it 1,68 Mili. Tonnon 
England und 300000 Tonnon B elgien beteiligt sind. 
Die englische Kohle hat wahrend des Stroika und in 
den folgenden Monaten in sehr betrachtlichen Mengen 
Eingang in das bisher unumstrittcne Absatzgebiet des 
Syndikats gefunden, ein Yorgang, der sich im Herbst 
infolge des W agenm angels nocli einmal wiederholt 
hat. W ider Erwartcn ist aber auch die Ausfuhr im  
ganzen nicht zuruckgegangen." In den lotzton aecha 
Jahren, von 1900 bis 1905, ist gestiegen im Ober
bergamtsbezirk Dortmund die B e l e g s c h a f t  yoii 
226 902 auf 267 798 Mann, die Forderung von 59 620 000 
auf 65 374 000 t, und der W ert der Forderung Yon 
508 797 000 auf 548 913 000 *«. Zum erstenmalo 
soit 1887 weist dio B elegschaft eine A b n a l i m e  auf; 
aie ist y o ii 270 259 im Jahre 1904 auf 267 798 zuriick- 
gegaugen, Ursachen sind der Ausstand, Abwanderung, 
endlich Abatrćimen in die Eisenindustrie und das Bau- 
geworbe. W iihrend dio Belegschaftsziffor gegen das 
Yorjahr um nur 0,9 o/o zuriickging, ist die F o r d e r u n g  
gegen das Yorjahr um 3,2 °/o gesunken, y o ii 67 534000 t 
auf 65 374 000 t; der W e r t  fiir die Tonne dagegen  
stand in 1905 m it 8,40 »£ um 15 rj hoher ais im 
Yorjahre. B ei einer G e s a m t f o r d e r u n g  des Obcr- 
bergamtabezirks Dortmund y oii 65,37 Mili. Tonnen 
Steinkohlcn in 1905 betrug die Gewinnung der im  
Rheinisch-W estfiilischen Kohlensyndikat vereinigteu  
Zechen 65,38 Mili. Tonnen; sonach blieb die Forderung 
der im Oberbergamtsbezirk Dortmund belegenen, nicht 
syndiziertcn Gruben um ein geringes hinter der Ge
winnung der Zeehe „RhcinpreuBen“ zuriick, die, im 
Oberbergamtsbezirk Bonn belegen, dem Syndikat an- 
gehort. In der Untersuchung der Ursachen und des 
Uinfangs des W a g e n m a n g e l s  und der W oge zur 
Abliilfe kommt der Bericht zu dem SehluB: „Wir 
erkennen g em  an, dafi bei der Koniglichen Eisenbahn-

Yerwaltung der festo W ille beatolit, mit tunlichster 
Beachleunigung die Verkehrsm ittel und Yerkehrsein- 
richtungcn dem rapid gestiegenen Ycrkehr anzupassen, 
wobei ca, wie Abgeordneter Hirseh in der W ageil- 
mangeldebatte ausfuhrte, in der Tat nicht darauf an- 
kommen kann, ob einmal in stilleren Zeiten selbst ein 
paar tausond W agen ais Zinsenfresser auf dcm Ge- 
leiso stehen, wenn nur dadurch dorartig einschneidende 
Schiidigungen, w ie sio im yergangenen Herbst uuBor 
ganzes W irtschaftsleben erschiittert haben, Y crm ieden  
werden. N icht minder w ichtig ais eine ausreichende 
Yermehrung des Giiterwagenparks ist unsores Er- 
aehtens nocli die Y e r m e h r u n g  d e r  S c h i e n o n w o g  e 
in und liach unserm Industriebozirk; denn eine Yer
mehrung des rollenden Materials kann die bestohen- 
deu MiBstiinde wirksam nur dann besoitigon, wenn 
unser Eisenbahnnotz dorart ausgobaut ist, daB auch 
eino ungehindorte Bewogung dor W agen vor sich 
gehen kann. Auch in dieser Beziehung scheint or- 
froulichea Entgegenkom m en bei der K oniglichen Eisen- 
bahnverwaltung zu herrschen; donn auBer den Eisen- 
bahnneuanlagen des Etats liegon oine Roihe zum Teil 
bereits genehm igter Projekte vor.“ D er Bergbauliche  
Yerein 'empfiehlt dor E isenbahiiY erw altuiig  im  Inter- 
esse einer ausreichonden W agongestellung auch die 
Ansam m lung groBeror L a g o r b e s t a n d e  namentlich 
in Briketts an den L o k o m o t i v s t a t i ó n e n ,  und zwar 
nicht nur im  hiesigen Bezirk, in dom Y ielloicht der 
Platzinangel Schwierigkeiten maclien wird, sondern 
namentlich in allen iibrigen Eiaenbahndirektions- 
bozirken, damit wiihrend der Herbat- und W inter- 
monate nicht regelmiiBige Dienstkohlenlieferungen er- 
fordorlich aind.

B ei einer Botrachtung der L o h n e n t w i c k l u n g  
fur .1905 kann wegen des Ausstandes niclit der Jahres- 
durclischnitl)- den Ausgangspunkt bilden. Dor Schicht- 
Y e rd ie n s t ,  der sich in stetiger Aufwiirtsbowegung 
wioder dem Stand Yon 1900 niihert, weiat auch im  
letzten Jahr eine Steigorung auf, dio 5 Ą fiir den 
Mann und die Schicht botriigt. Boi dem Andauern 
der gegenwiirtigon gilnstigen Lago ist im laufonden 
Jahr ein stiłrkorea Anziehen dor Lohne zu erwarten, 
waa auch schon dio Lohnnachweise fiir die erston 
drei Monate be8tiitigen. Dio A r b e i t s l e i s t u n g  
des Hauers in  d e r  Schicht zeigt seit 1901 im Ruhr- 
bezirk ein Aufatcigen m it faat ein zohutol Tonne.
1901 betrug dio Leistung auf eine Ilauerschicht
1,687 t, 1905 dagegen 1,783 t. D ie in den Berecli- 
nungen des Allgem oinon KnappschaftsYereins auf- 
gestellte h o c h s t e  L o h n k l a s s e  m it einem  Yer- 
dienat von mohr ala 5 o# f. d. Mann und Schicht ist 
mit 44,5 o/o der Mitgliedor etwas starker besetzt ala 
im Yorjahr, wo ihr 43,1 °/° angeliorton.

D er  Zentralverband deutscher  Industrieller
hielt aus AnlaB seinea 30 jiihrigen Bestohena in N iim - 
berg am 20. Juni d. J. eine aehr besuchte Delogierten- 
sitzung ab, dio Yom Yorsitzenden H m . Y o p o l i u s ,  
M. d. H., geleitet wurde. In seinem  Jahresbericht 
Y e rw ie s  Generalsekretiir B u e c k  zunachst auf dio 
letzto, am 5. Mai 1905 abgehaltcne DelegiertenYer- 
sam m lung, in der or Beinem Bericht die nouon 
Handelsvortrage, die endlich nach schweren Kiimpfen 
angenommene Kanalvorlage, den groBen Ausstand der 
Bergarbeiter im  Ruhrgebiet und das Eingroifen der 
Regierung zugrunde g e leg t hatte. In dem letzt- 
erwiihnten Punkte seien die Yoraussagon des Zentral- 
Y e rb a n d e s  Y o llk o m m e n  eingetroffen. D ie NoY elle zum 
Borggesetz habe die Arbeiter nicht befriedigt, sondern 
die Unzufriedenheit noch gesteigert. Dio obligatori- 
schen Arbeiterausschiisse seien teilweise y o ii den Berg- 
arbeitern zuriickgewiesen w orden; wo sie zuatande ge-  
kommen seien, hfitten sie iliro Aufgabo nicht erfiłllt. 
Die ausstandischen Arbeiter im mitteldeutschon Braun-
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kohlonrevier hatten sich geweigert, dic ArbciterauB- 
schusse ais Organe fiir die Ycrhandlung mit den Ar- 
beitgohern anzuerkennen.

Der Kreis der Mitgliedor des Zentralyerbandes 
habe sich in der Berichtsperiode wieder wesentlieh  
erweitert, zuletzt noch durcli den Beitritt des groBen 
bayrischen industriellen Yerbandes. Wenn iiberhaupt, 
so konnten jetzt nur noch ganz unbedeutendo In- 
duHtriozweigo im Zentraiverbande nicht yertreten sein. 
W enn daher jetzt noch immer behauptet werde, der 
Zentralyerband yertrote nur dic sogenannten scliweren 
Industrien, so geschehe das wider besseres W issen  
und in der biiswilligen Absicht, U neinigkeit in der In
dustrie herbeizufiihren. Dio E inigkeit und dio Ucber- 
zęugung yon der Solidaritat dor Intoressen habe die 
Industrie in den 70 er Jahron in dem schweren Kampfe 
um die Um kehr der W irtschaftspolitik vom bedin- 
gungslosen Freihandel zum Siege gefiihrt; wegen der 
U neinigkeit sei sie hei der Aufstellung des neuen 
Zolltarifs und boi dem AbschluB der neuen llandels- 
yortriige gcschlagen worden. Es sei das Streben der 
Organe des Zentralvorbandes, wieder mehr Einigkeit 
in der Industrie herzustellon; dieses Streben habe 
bereits den Erfolg gehabt, daB eine Interessengem ein- 
Bchaft zwischen dem Zentralverbande, der Zentralstello 
zur Yorberatung yoii Handelsyertragen und dem Bundo 
der Industriellen zum AbschluB gelnngt sei. Dieso 
G emcinscliaft habe schon in Behr bedeutungSYollen 
Fragen und in yoller Uebereinstim m ung zusammen 
gearbeitet.

D ic Betrachtung der wieder gestiegenen Ziffern 
des deutschen AuBenhandels und der deutschen Handels- 
flotto fiihrte den Kerichterstatter zur Erortorung der 
deutschen Seeinteresson und dabei zur Heryorhebung 
des W andols der Yerhaltnisso in der Rivalitnt und in 
der M achtstellung der Staaten. Der W etteifer der 
Staaten und Volker richto sich im K riege und im 
Frieden wesentlieh auf die Erreichung wirtschaftlicher 
Vorteile und Ueberlegonheit. Dio Betiitigung der 
Stiirke und Macht und daher des maBgcbendon politi- 
schen Einflusses beruhe gegenw artig nicht mehr auf 
der Stiirke der Heero, sondern auf der Macht und 
Stiirko der Streitkriifto zur See. Daher werde es 
Deutachland gegenwiirtig trotz seines gliinzenden 
H eeres sehr schwer, seine Stellung im Rato der Yol- 
ker zu behaupten; denn es sei mit der Entwicklung 
seiner F lotte zuriickgebliebeii. Den maBgebenden Ein- 
fluli in allen grofien politischon W eltfragen ube Eng- 
land aus, w eil es mit seiner Streitmacht zur See die 
Meore beherrscho. Deshalb habe der Zentralyerband, 
wenn es sich um Stiirkung und Yermehrung der 
Flotte geham lelt habe, der R egierun g. mit allen ihm 
zu Gebote stcheiulen Mitteln BeiBtand geleistet. Die 
Lage dor Industrie bezeichnete der Berichterstatter 
im allgem einen ais giinstig, obgleieh Ausstiinde und 
W agenm nngol manche Schwicrigkeiten bereitet hiltten. 
W enn diese giinstige L age den kritischen 1. Marz 
iiberdauert und das Anhalten der gunstigon Kon- 
junktur bereits zu der Behauptung Yeranlassung ge- 
geben habe, daB der neue Zolltarif und die neuen 
llandelsyertrage doch wohl nicht so ungunstig fiir die 
Industrie waren, wie anfangs angenoinmen worden 
se i, so miisse dor Berichterstatter dieso Behauptung 
zuriiekweisen. Die Folgen so groBer Umwalzungen  
konnten niem als plotzlich eintreten; gew isse Yer- 
haltnisse wirkten in ihrer Uebertragung mildernd und 
ebenso wirke die giinstige allgem eine W irtschaftslage. 
Dio iibeln Folgen der sehr gesteigerten Auslandstarife, 
der deutschen Zolllicrabsetzungen und der neuen 
HandelsYertragc wurdcn fiir groBe und bedeutende 
Industrien unabwendbar sein. Der Berichterstatter 
weist dies im cinzolnen und ais Beispiel fiir die Ma- 
schinen- und Kleineisenindustrie und fiir bedeutende 
Zwoige der Testilindustrie nach. Er besprach sodann 
die in der Berichtsperiode abgeschlossenen Ilandels-

yertriige und insbesondere das m it  d en  V c r c i n i g t e n  
S t a a t e n  zustande gekommeno IIandelsprovisoriuni. 
Obgloich der Zentralyerband erkannt habe, daB dio 
Bodingung fiir Doutschland hochst ungiinstig soi, habe 
er sich doch fiir den AbschluB des Proyisoriums bis 
zum 1. Juli 1907 ausgesprochon; er sei dabei yon dor 
Ansicht ausgegangcn, daB die deutscho Industrie zur- 
zeit auf einen Zollkrieg mit den Yoreinigten Staaten  
nicht geniigend yorbercitot sei. Dio Fortdauer des 
mit dem Proyisoriuni goschaffenen Zustandes sei jedoch  
woder mit den wirtschaftlichen Interessen noch m it 
dor Wurde des Deutschen Reiches vereinbar; er richto 
daher an die dcutsche Industrie die M ahnung, sich. 
beizeiten auf einen Zollkrieg yorzubereiten, der un- 
yermeidlich sein werde, wenn dio Yereinigten Staaten 
glauben sollten, das Deutscho Reich auch ferner un
gunstig behandeln und benachteiligen zu konnen. Zu 
den Verkehrsvorhaltnissen uborgehend erachtete Bucck 
weitere E r m i i B i g u n g e n  do r  G i i t e r f r a c h t e n  zur 
Ilerabdriickung der Erzeugungskosten fiir unerlafilicli 
und auch, im Hinblick auf dic groBen UeberschiisBO  
besonders der 1’reuBischen Staatseisonbalinyerwaltung, 
fiir ausfuhrbar.

Einen hochst peinlichen Eindruck hatten auf 
weite Yolkskrei80 dio Yerhandlungen des Reichstags 
und doren Ergebnis in bczug auf die R c i c h s f i n a n z -  
r e f o r i n  gemacht. Der Zentralyerband habe jedoch  
an der in Beiner AusscliuBsitzung yom 9. Dezember
1905 eingenommenen Stellung festgehalten. Er 
habe sich zu jenen Yerhandlungen nicht weiter ge- 
tiuBert und gegen das Ergebnis nicht Einspruch er- 
hoben, w eil er die Bescliaffung groBerer Mittel fiir 
das Reich im  Intoresso der Stiirkung unserer Streit- 
kriifto zur See, insbesondere abor auch in Rucksicht 
auf die finanzioll bedriingto Lago der kloineren 
deutschen Staaten, fur unerliiBlich gehalten habe. 
Dennoch sei zu bedauorn, daB dio wolililberlegton 
Yorschliigo der Regierung in der nauptsaeho zuriick- 
gewiesen und die Ilauptlast auf den Yerkehr golegt 
worden sei. Der Reichstag habe sich dor groBen 
Aufgabo dor Finanzreform im Iłeiche nicht gewachsen  
gezeigt, wie iiberhaupt die vou den Mehrhoitsparteion 
auch in der Kolonial- und in der Sozialpolitik ein- 
geschlagene und ycrfolgto Richtung jeden Yaterlands- 
fround mit ernster Sorgo um die Zukunft des Deutschen  
Reichs erfiillen muBte.

Seino Betrachtungen iiber die sozialpolitischen  
Zustande kniipfte der Berichterstatter an die von dem 
Staatssokrotar yon Posadowsky in der Sitzung des 
Reichstags yom 12. Dezember 1905 gem achten  
AeuBerungen. Der Staatssokrotar hatte seiner Ueber- 
zeugung dahin Ausdruck gegeben, daB es kcin Land 
m it so geordnoten sozialen, wirtschaftlichen und po
litischon Zustiindon gebe wio Doutschland, kcin Land, 
wo auch den untersten Yolksklassen nach dcm Grund- 
satze „suum cuique“ so ihr wirtschaftlichcs und poli- 
tisches Recht zutoil werde, wie in Deutschland. Zum 
weiteren Beweiso dessen yerwies der Berichterstatter 
unter Yorlcgung des betreffenden Zahlenmaterials auf 
die Leistungen der Arbeiteryersicherungen, in denen 
Deutschland einzig dastehe, die jedoch nicht ver- 
hinderten, daB dio s o z i a l d e m o k r a t i s c h e  B o -  
w e g u n g  gerade in Doutschland immer groBeren 
CTmfang annohme. Er yerwies darauf, daB diese Bc- 
wegung in neuerer Zeit einen yollstandig rcyolutioiiiiren 
Charakter angenommen habe; dieser liabo sich er- 
schreckend betiitigt in der Yerherrlichung der mit 
Raub, Brand und Mord yerbundenen roYolutioniiren 
Bewegung in RuBland. Fiir die Industrie sei die 
Sozialdemokratie gefiihrlich wegen der mit Yerlogen- 
lieit und Infam ie betriebenen Yerhetzung der Arbeiter, 
dor damit yerbundenen Yerschlechterung des Arbeits- 
yerhiiltnisses und w egen der Storung der Arboit 
durch dio yon ihr zahlreich yeranlaBten Ausstande. 
Der Berichterstatter schilderte, um die Gefśihrliehkeit
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der Sozialdemokratio weiter zu erlifirten, die Zunahmo 
dor Gowerkschaftsbewegung, die den Arboiterorgani- 
sationen yon den Arbeitern m it groBter Opferwillig- 
keit zur Terfugnng gestellten groBen Mittel und dio 
gew altige Yerbreitung dor sozialdem okratischen Presso. 
Die Geffihrlichkeit dieser Bowegung werde auch von 
den hoehsten Reichsbehorden anorkannt; das bewiesen  
die starken Worto, die in den Sitzungen des Reichstags 
yom 14. und 15. Dezember y . J. yoh  dom Roichskanzler 
■wie Yon dem Staatssekretiir des Innern gegen die 
Sozialdoinokratie gesprochen worden seien. Mit W orten  
soi aher dio Sozialdemokratio nicht zu bekiimpfen; 
.das konne n u r  d u r c h  G o s o t z o  geschehon, durcli 
welche die maBlose Y erhotzung in W ort und Sohrift 
eingeschrankt und dor Sclireckensherrscbaft dor So- 
zialdemokratie iiber die anderen Arbciter oin Ziel go- 
steekt werde. Solche Gcsotze seien jodoch yon den 
Mehrheitsparteien des Roichstages nicht zu orreichen; 
in diesem UniBtando wurzle aber hauptsachlich dio 
zunohmendo Macht der Sozialdemokratio. Da dio In
dustrie unter diesen Umstiinden auf dio Ililfo  des 
Staates und der Gesetzgebung nicht zu rechnen habe, 
sei sie zur Selhsthilfe geschritton. Der Zentralyerband 
habe, in Anknupfung an die Niedcrwerfung des Aus- 
etandos in Crimmitschau, diosor Yon der Sozialdemo- 
kratio yeranstalteton Kraftprobo, d io  O r g a n i s a t i o n  
d o r  A r b e i t g o b o r  in dio Iland genommon. Auch 
hierbei habe Engherzigkoit und Sonderbiindolei os 
nocli nicht zur yollen Einm iitigkeit kommon lassen; 
aber was auf diesem Gebieto bisher geschalfen sei, 
habe sich bereits jetzt ais ausroichond erwiesen, um 
dio zum Teil liijchst leichtfortig yon don Organisationen 
der Arbeiter Y e ra n s ta l te to n  Angriffo zuriickzuweisen. 
Der Berichterstatter gab dor Uoberzougung Ausdruck, 
daB es gelingen werde, auch in den Organisationen 
der Arbeitgeber Yollstiindigo Einm iitigkeit herbeizu- 
fuhren; dio Organo des ZentralYorbandes wurden alles 
aufbieten und keino Opfor scheuen, um dieses Ziel 
zu erreiclien. Aber nicht nur zur Abwelir der 
Angriffo der Arbeiter, sondern auf allen anderen 
Gobieten sei die Organisation der Arbeitgobor nach 
MaBgabe ihrer gcm cinsam en Interessen ein Gebot 
der Zoit. In joder Beziehung wacbsen die Schwierig- 
keiten in der Herstellung der Erzeugnisse im Bestehen  
Yor dcm internationalen W ettbewerb, sowio endlich 
gegeniiber der gerado in Deutschland so starken in- 
dustriefeindlichen Bewegung. Dieson Schwierigkeiten  
stehe der Einzelne machtlos gegeniiber; n u r  in der 
Yereinigung, in der Organisation konne dio Kraft 
zum erfolgreichen Kampfe gegen sie entwickelt werden. 
Der Berichterstatter lenkte schlieBlich die Aufmerk- 
sam keit der Yersam m lung auf die yielen gegen den 
Zentralyerband gerie.hteten Angriffe und auf das 
Stroben, ihn ais bedeutungslos m it Nichtachtung zu 
bchandeln. Er stcllte dio Frage, wer und was der 
Zentralyerband denn eigentlich sei?  Er soi nicht der 
Yorsitzende, nicht das Direktorium, am allerwenigsten  
die Goschaftsfuhrung; yielm ehr sei dor Zentralyerband 
dio Yerkorperung der Ansichten, Urtoile und Be- 
strebungen der in dem allergroBten und bedeutendsten 
Teile der deutschen Industrie tiitigen intelligenten, 
gobildeten, in der praktischen Erfalirung gereiften  
Manner, der Tndustriellen und Arboitgeber, dic einen 
so uberaus bedoutenden Faktor der Grundlagen unseres 
Staatswesons bilden. Das mochten diejenigen am 
Regiorungstische, in den politischen Partoien und in 
der Presse nicht ubersehen, die nicht solten geneigt 
seien, den Zentralyerband mit Geringschatzung zu 
beliandeln. In dor richtigen AYiirdigung der in ihm  
yereinigten Kriifte werdo der Zentralyerband weiter  
unboirrt soinen W  cg gehon und hoffentlich auch in 
don nachsten dreiBig Jahren seines Bestehens zum 
W ohle der deutschen Industrie, dos Geineinwohls und 
des Yaterlandea wirken und arbeiten.

Buecks Yortrag fand lebhaftesten Beifall.

Sodann sprach Syndikus Dr. K u h l o  , iiber das 
Yorhiiltnis der Rohstoft- und Halbstoffindustrie zu den 
Industrien der Fertigerzeugnisse" und wies nach, daB 
dio Gcgensiitzo z^yischon dieson Industrien niclit un- 
iibcrbruckbar seien. An der nachfolgendon Erortorulig 
nahm enKom m erzienrat F u n o k o ,  Syndikus G o r s t e i n -  
Ilagen, Abg. Dr. B eu m er-D U sse ld o r f und General- 
sekretiir B u o c k - Berlin teil.

BegriiBungsansprachon hielten Minigterialrat YÓn 
R a u c h  nainons der Regierung, Goheimrat v. S c h u h  
nainens der Stadt Nurnborg. An don Kaisor und den 
Prinzregenten wurden Iluldigungstolegrainm o gosandt; 
auch dor Reichskanzler und die- zwoi erkrankten 
Minister Bayerns wurden tolegraphisch begriiBt. Das 
Telegramm an don K aiser gedenkt auch riihmend 
der unter K aiser W ilhelm  I. oingeleitoten Bismarck- 
schen W irtschaftspolitik.

Der K aiser antwortete also:
„Kici, Dampfer Hamburg.

Dem zur Feier seines 30jiihrigen Bestehens in 
der altehrwurdigen Stadt Nurnborg yorsainmelten  
ZontralYorband deutsclier Industrioller danke ich fiir 
den mir ubersandten HuldigungsgruB und wiinscho 

. weitere durch den Frieden gewahrloisteto gedeih- 
liche Entwicklung. W i l h e l m  I. R .“

Yon den Mitgliedern, die vor 30 Jahren an dor 
Griindung des Zentralyerbandes beteiligt waren, wurden 
7 zu Ehrenm itgliedern ernannt, daruntor aus dom 
Kreiso des Yereins deutschor Eisenhiittenleute die 
IIH. Gehoimrat S o r v a o s  -D usseldorf, Ingenieur J o  s. 
M a s s enez-AY iesbadon und Generalsekretiir S tu  m p f -  
Osnabriick.

Iron and Steel Institute.
W ie bereits in „Stahl und Eisen" m itgeteilt wurde, 

yoranstaltot das Iron and Steel Institute gem einsam  
mit dem Institute of Mining Engineers Endo Juli in 
London ein M eeting, das am 24. beginnt und iiber die 
beiden folgenden Tage hinaus dauert. Der AusschuB, 
welcher unter dem Yorsitz H a d f i e l d s  steht, hat ein 
reichhaltiges Programm ausgearboitet, in dem yerschie- 
done Yeranstaltungen, Besichtigungen und Exkursionen 
yorgesehen sind. AuBerdem sollen folgende Yortriige, 
die auch gedruckt yorliegen, gehalten werden:

1. Formmaschinen (Bonyillain-Paris).
• 2. Dio Temper- und Schneidyersuche m it Schnell- 

drehstiihlen (Charpenter-Manchester).
3. D ie Behandlung und E ntschw eflung yon feinen 

Eisenerzon (Ladd Colby-Xe\v York).
4. D ie belgische Praxis im GroBgasmaschinenbau 

(Hubcrt-Liittich).
5. Elektrischos Stahlsclim elzen (Ibbotson-Sheffield).
6. Yerschiedenc Mcthodon dor W indtrocknung und 

ihr Kraftbedarf (Johnson-Londale).
7. D ie Kristallographie des Eisens (Osmond-Paris).
8. Die deutsche P rasis im GroBgasmaschinenbau 

(Roinhardt-Dortmund).
9. Die Entwicklung des Roe-Puddelprozesses (Roe- 

Pottstown).
10. Dio Konstitution der Eisen-KohlenstofFlegierungen 

(Sauveur-Cambridgo, Massachusetts).
11. Der EinfiuB yon Silizium und Graphit auf den 

MartinprozeB (Thomas-Cardifł).
12. Dio englische Praxis im GroBgasmaschinenbau 

(W estgarth-Middlosbrough).
AuBor diesen ist noch eine Reihe ausschliefilich  

amerikanischer Yortriige yorgesehen:
1. Ycrgleich zwischen am erikanischen und euro- 

paischen Schienen- Abnahmeyorschrifton (Ladd 
C olby-N ew  York).

2. Hohlraumo und Ausseigerungen bei Stahlblocken  
(Howe-New York).
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3. Die W irkung niedrigor Tcmporaturen auf das 
W iedererhitzen bei Stahl (Mc Caustland-New York).

4. Fórtschritto im  W alzen von Eisen und Stahl 
(York-New York).
Am 24. Juli morgens findet eine Hauptyersamm- 

lung dos Iron and Steol Instituto statt, nachmittags 
Exkursionen; am zweiten Tago morgens Ilauptyorsamm- 
lung dos American Instituto of Mining Enginoers, 
nachm ittags Besichtigung von W erken; am dritton 
Tago gem einsam e Yersammlung dor beiden Goscll- 
schnften. Ferner sollen besucht werden: Am  24. Juli 
das Physikalische Laboratorium in Teddingtown, die 
Londonor Elektrizitiitswerko in Greenwich und dio 
Anlage der „Gesellschaft fiir W affenfnbrikation und 
BronzegieBerei". Am Abend dossolben Tages gibt der 
Lord Mayor einen Empfang im Mansion House. Am 
Mittwoch den 25. Juli werden besichtigt die W erke der

Firm a „Thornycroft & Co." in Chiswick, die W erke yon 
„J. und G. H all in Dardford" und „Tempel and Inns of 
Court". Abends findet Besichtigung der Oesterreichi- 
schen Ausstellung in Earls Court statt. Am Donnerstag 
don 26. Juli werden besucht dio Werke von „Fraser und 
Chalinors" in Irrith, dio „W erke der Yoreinigten Port- 
landzoment-Fabrikanten“ in Northflees, die Kraftstation 
dor Untergrundbahn-Gesellschaft in Chelsea, und dio 
Anlage der „Ironmongers Co.“ Abends findet Feuor- 
werk im Crystal Pałace statt. Am 27. Juli soli ein 
Au8flug nach W indsor untornoinmen und abends ein 
Bankett in Guildhall yeranstaltet worden. Am Sonnabend 
ondlich wird noch das Hochofenwerk yon Butler & Co. 
in W ollingborough und die Hafenanlago in Dowcr auf- 
gesucht werden. In der folgenden W ocho fahren dio 
Mitglieder des Instituto of Mining Engineors zur Be
sichtigung der Eisenwerke in dio Hauptindustriegobiotc.

Referate und kleinere Mitteilungen.
U m schau  im In- und Ausland.

S c h w  e d o n. Dio

Erzausfuhr iiber Narrik
zoigtc im Jahre 1905 eine betrachtliche Zunahme. 
Es besuchten 1905 den Hafen Nary i k 393 Dampfer 
gegen 309 im Jahre 1904, davon waren 164 schwe- 
dischor, 132 norwegischer, 56 deutscher, 31 englischer  
und 10 hollandischer Nation. Dio Erzyerschiffung 
betrug im Jahre 1905: 1 452 779 t gogen 1 225 868 t im  
Jahre 1904, 957 072 t in 1903 und 25 478 t in 1902.*

E n g  1 a n d. Der
Stapellauf (lor „Luśitauia“

yon der Cunard-Linio wird in den onglischen Blfit- 
tern mit lebhaftem Interesse yerfolgt, indem m it 
diesem fiir 25 Knoten Geschwindigkeit berechneten 
Turbinendampfor und seinem  in niichster Zeit fol
genden Schwesterschiif „ M a u r e t a n i a "  GroBbri- 
tannien wieder in den Bositz der schnellsten Personen- 
dampfer gelangen soli. Nachstehende Tabelle, die wir 
dom „Engineering“ ontneliinen,** yeranschaulicht dio 
GroBonyerhiiltnisse und sonstigo Angaben iiber einige  
der w ichtigsten Dainpfcr dor G egenw art:

N a tio n a l i t t l t .............................................. England England Deutscbland Frankrelch Yer. Staaten 
Yon Nordttmerika

Karne des S e h i f T e s ............................... „Lusitaniau „Carapaniau 
und „Lucania“

„Kaiser Wil
helm I I W

„La Provenccu „St. I’aul“ und 
„St. Louis*

Erbauer ................................................... John Brown and Fairfłcld Co., Vulcan, Stcttin Soc.dcsChantlers Cramp,
Co., Ltd. Glasgow et Atellers de Phlladclphia

Saint Nazaire
E ig e n tu m e r .............................................. Cunard-Linie Cunard-Linlc Norddeutscher

Lloyd
Cie. General 

Transatlantique
Amerika

B a u ja h r .................................................... : 1905/07 1893 1902 1905/06 1895
G o sa m tliin g e ............................................... 239,26 m 189,58 m 215,3*1 m 190,40 m 167,76 m
Liinge zwischen den L o ten ................... 231,64 „ 182,88 „ 206,60 „ 181,99 „ 163,31 „
Ureite, g r o B t e ........................................... 26,82 „ 19,89 „ 21,95 „ 19,70 „ 19,20 „
Tiofe, g r o B te ............................................... 18,44 „ 12,55 „ 16,00 „ 12,70 „ 12,80 „
Tonnengehalt, b r u t t o ............................ 33 000 t 12 700 t 20 300 t 11 800 t
T i e f g a n g .................................................... 10,06 m 7,62 m 8,84 m 8,15 m 7,93 m
W asseryerdrangu ng................................. 38 600 t 18 300 t 26 400 t 19 500 t 16 250 t
Zahl der Fahrgaste I. Klasse . . . 550 600 775 442 320

500 400 343 132 200
1300 700 770 808 800

Art der M a s c h i n e ................................. Turbinen /3 fa ch  Exp. 4 fach Exp. 3 fach Exp. 4 fach Exp.
|  mit 5 Zyl. mit 4 Zyl. mit 4 Zyl. mit 6 Zyl.

Z y lin d erd u rch m esser ............................ —
( 2 X  940 mm 

1 X  2007 „ 
[ 2 X 2 4 8 9  „

/•4X  950mm 
1 4 X  1250 „
14 X  1900 „
[ i  X  2850 „

(2 X  1194 mm 
2 X 1 9 3 8  „

U  X 2240 „

/ 2 X  724mm 
J 1 X 1397 „
11 X  1956 „ 
U  X 1956 „

Z y lin d e r h u b ............................................... — 1753 1800 1700 1524
/  12 Doppel-, 
\  1 Einender

12 Doppel-, 
7 Einender 21 Zylinder /  6 Doppel-,

 ̂ 4 Einender
Anzahl der F eu er b iich se n ................... 192 102 124 84 64
D a m p fsp a n n u n g ...................................... 14 Atm. 11,6 Atm. 15,8 Atm. 14 Atm. 14 Atm.
G esa m t-H e iz fla ch o ................................. 14 860 qin 7620 qm 10 000 qm 5420 qm 3750 qm

„ R o s t f i i i c h e ................................. 367 „ 244 „ 290 „ 146 „ 106 „
Art des Z u g s ........................................... IIowden’8*** naturlich naturlich Howden’s Howden’s
Gesamt-Pferdcstarken indiz................... 68 000 30 000 38- bis 40 000 30 000 18 000
G e s c h w in d ig k e it ...................................... 25 K notenf 22,01 Knoten 23‘/s Knoten 22,05 Knot. § 21,08 Knoten

* Nach „Afiarsyiirlden", 14. Juni 1906. ** „Engineering", 1. Juni 1906.
schlossenen Aschfallen. f  Geplante Geschwindigkeit. § Probeweise.

Forcierter Zug mit ge-
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Um fcstzustellen, wie gro li die 

Eiinrirknng der Kohlensiiure boi der Rostbildung 
des Eisens

gegeniiber der von reinem W asser und Luft sei, hat 
Gerald M o o d y  Yersucho angestollt.* Probostiicko 
blank geputzton Eisens wurden mit einigen Tropfen 
destillierten W assers befoucbtet und liingere Zeit in 
einem Strom reiner, durch Aetzknli und Natronkalk  
von Koblensiiuro befreiter Luft aufbewahrt. In einigen  
Fiillen wurden drei W ochen dazu Yorwendet, um aus 
dem Yersuchsraum die Kohlensiiure auszutreiben, und 
dann erst das Eisen m it W asser befeucbtet. Nach  
weitoren sechs W ochen war im  reinen Luftstrom das 
Eisen so blank gobliobon, wie es beim  Beginn des 
Yersućhes gew esen war. Enthielt jedoch anderseits 
dio Luft dio gewohnliehe Menge Kohlensiiure, so war 
bereits nacb sechs Stunden das Probestiick angclaufen, 
und nach 72 Stunden, wiihrend dereń 16 L iter Luft 
den Yersuchsraum durchstricben, war die ganze Ober- 
fliiche des Stiickes zerfressen. Der SchluB, den dor 
Yerfasser aus seinen Ycrsucbcn zioht, ist der, dal! 
boi Biimtlichen Rostschutzm itteln yor allem  darauf 
zu achten ist, ob sie gegen dio Kohlensauro dor Luft 
wio dos R egens geniigond Schutz bioton.

A m e r i k a .  A uf dem Ithaka Mę.eting dor Am erican  
Electrochem ical Society lag  eine Abliandlung yoii 
M. T o c b ** vor iiber die Frage des

Scliutzes Yon Stalilkonstruktionen 
gegon dio elektrolytischen Einwirknngen von 

yagabnndiorenden Stronien.

W o solche Zorstorungen Yorkom m en, sind sie in W irk- 
lichkoit, w ie der Yerfassor hervorhob, doch nicht so 
woitgebend, wio man Y ielfach annimmt. Ausgedelmto  
Yersucho, bei w elchen zwoi Stalilstucke you  bekannter, 
gutor Bescliaffciihoit in feuchte Erde oingegraben  
worden waron, wiihrend ein scbwachor Strom von 
einer auBerhalb bolindlichen Quelle liingere Zeit Yon 
einem Stiick zum andorn gescliickt wurde, ergaben 
in siimtlicben Fiillen, dali die Anodę sehr rascb 
rosteto, wiihrend die Katliodo frei yoii Zerstorung und 
unversehrt blieb. An dor Anodę bildete sich zuerst 
eino griine Oxydationsschicht, Fe ( OH) n,  welche sich 
ais sehr unbestiindige Yorbindung, an der Luft sofort 
in FesO sn (HsO) umwandelte. Die Stromstiirke betrug
0,1 Amp. boi 0,1 Y olt Spannung. Wurde eine dritte 
Platte, ohne in den Stromumlauf eingeschaltot zu sein, 
in dio Erde zwischen den beidon anderen Platten ein- 
gosenkt, bo wurdo dieselbe in einer Stiirke angegriffen, 
die etwa dem M ittel aus don beiden anderen Platten- 
beschiidigungen ontsprach. Elektrolytischer Rost ist 
eine Yon dem d u rc h  chom ischo  Einflusso hervor- 
gerufenen Rost ganz verschiedene Oxydations- 
orscliemung. Aucli dio allgem ein vorbreitete Ansicht, 
daB Zement oder Ueton Schutz gegen allerhand Zer- 
storungen biete, erwios sich ais falsch; ja  die Anodę 
rostote nicht allein sehr stark , sondern infolgo der 
molokularen Yolumenausdehnung wurdo sogar die 
Betonhiilse gosprengt. Stahl liiBt sieli gegon Korrosion 
also nicht durch bloBes Einbetten in Beton schtitzen, 
sondern er muB z u y o i-mit einem isolierenden Anstrich 
Y ersehen  werden.

Da durch das Doppeln d. h. das Uebereinander- 
legen mebrerer Blechtafeln beim Auswalzen Yon Foin- 
blechen die Oberfliicho ofters raulio Stellen aufweist, 
beim Einzelwalzen jedoch die Blocho zu rasch er- 
kalten und daher wieder angowiirmt werden milssen,

* „The E iigineer“, 25. Mai 1906.
** „Iron A g e“, 31. Mai 1906 und „Electrochemical 

and M etallurgical Industry", Juni 1906.

hat W illiam  K e n t  in Coyington, lvy., ein Yorfahren 
sieli schiitzen lassen,* nacli dem ein

Walzen y o i i  Feinbleclien ohne Doppeln
moglich wiire. Dor Erfinder benutzt zwei fahrbare 
AYiirmofon, die je  einer an das W alzgeriist zu beidon 
Seiten gesetzt worden konuen. Im iibrigen kommt 
ein gowobnlicbes Dreiwalzwerk zur Anwendung. Dio 
Oofen sind aus feuerfestem  Materiał mit einem  Blech- 
m antel liergestellt und onthalten im  Innereu zwoi 
Kammern, eine obero und eine untere, die, durćh 
LiingBstiibe und letztero tragendo Qucrstiibe getrennt, 
der Flam m e ringsum den Zutritt zu den Bleclien ge- 
statten. An dor Stirnseite eines Ofens befinden sich  
zwoi Schlitze zum Ilerausnobm en der warmon Bleche. 
Eine Oeffnung im Rost dor oberen Kammer ermog- 
licht es, daB die Blecho von der oberen zur unteren 
Kammer gleiten kiinnen, wiihrend durch eine andore 
Oeffnung an der Stirnseito das B lecb Yon auBen in 
dio untere Kammer gebraclit werden kann. Der Vor- 
gang beim  W alzon soli sich folgendermaBen Yoll- 
ziohen: die in einem gowohnlichen Ofen Yorgewiirm ten  
Bleche werden in die fabrbaren Oefen durch einen  
Schlitz in der Ruckwand eingefiihrt und aufeinander 
gelogt. D ie beiden Oefen werden dann zu den W alzen  
gebraclit, wo cin Bleeh nach oinem Durchgang  
zwischen Mittel- und Unter wal ze in die untere Kammer 
des zweiten Ofens gelangt. Es kann nun ontwedor 
sofort zwischen Ober- und M ittelwalze zuriickkehrcn 
oder, falls eine starkero Erwiirmung notig ist, in dom 
Ofen bełassen werden. Am em pfehlonswertesten bo- 
findet sieli gleichzeitig ein B lecb zwischen den Ober- 
walzen und ein anderes in der unteren W alzebene. 
Eine Yorriehtung kann die B leche y o u  dem oberen 
zum unteren T eil des Ofens oder umgekehrt bringen. 
Nach dem Erfinder sollen durch dieses Yerfahren
bei einem Y e rd o p p c l te n  Ausbringen droi Mann erspart 
werden.

Die nunmehr erschionene Statistik** der 

Erzcugung yon Eornieisen in don Ter. Staaten
umfaBt siimtliclio Konstruktionseisen mit Ausnahme 
Yon Blecb und Bleclitriigern. Das Jahr 1905 brachte 
dcmnach eine H o c h s t l o i s t u n g  im Botrage y o ii 
1 687 087 t gege.n 964332 t in 1904, also eine Zunahine 
y o ii 722755 t =  74,9o/o. Hiervon waron etwa 1675271 t 
W alzstahl und 11816 t W alzeison gegen 956 185 t 
bezw. 8147 t im Jabre 1904. Dio zuniiebst kommende 
Jahreserzeugung yon 1902 woist 1 321 131 t auf. Die 
Betoiligungsziffern der oinzelnen Staaten waron: 

Staaten 1901 1905
N ew York und New Jersey 48 419 t 127 423 t
P e n n 8 y lv a n ie n ................... 842 434 t 1 433 179 t
Alabam a und Ohio . . . .  24 672 t 54 141 t
Indiana, Jllinois, W isconsin ) OQQ .-.,r . ’ , lr  . . .  . / 48 8 0 (  t i2 338 tW yom m g und Kaliform en j

964 332 t 1687 087 t
Yergleichsweise diirfte interessant sein, daB im 

Jahro 1892, dom ersten Jalire, in dem dio Erzeugung 
yon Formeison getrennt angegeben ist, das Gcsamt- 
ausbriiigen 461210 t und im  Jabre 1894 nur 366 070 t 
betrug. Die Steigerung im Jabre 1905 riilirtc haupt-
sScblicli Yon der Inbetriebnahme Yersehiedonor Neu-
anlagen ber; da auBerdem noch einige Worko iin 
Bau sind, rechnet man fur das Jahr 1906 bereits mit 
einer Produktion Yon zwei Millionen Tonnon.

Ein Bericht
iiber die Bautiitigkoit in San Francisco

vom 26. Mai*** besagt, daB daselbst allentbalben — im  
Tag etwa 25 bis 30 — interim istischo, oft zweistockige

* „IronAge", 2 4 .Mai 1906. (A m er.P at.N r.784004.)
** „Iron A go“ 1906, 7. Juni.

*** „Iron A go“ 1906, 7. Juni.
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Bauten, nieist Stahlrahmengebaude, aus dem Boden 
schieBen, fiir die zum Teil ganz abenteuerliclie Preise  
verlangt und beznhlt wurden. Die Stein- und Baek- 
steinhiiuser werden bald folgen, so daB etwa in Jahres- 
frist die HauptgesehiiftsstraBen ibr friiberes Aus- 
selien wiedergewonnen . haben diirften. Ein groBer 
Teil der alten Gebiiudo braucht nur ausgebessert 
zu werden, um wieder in Dienst gestellt werden 
zu konnen. Yon verschiedcnen Seiten, nament- 
lieb der United StateB Steel Corporation sowie von 
Deutsebland, wird Baustabl in groBen Mengen und 
unter den gunstigsten Bedingungen angeboten. 
W iihreml nach dem SebluB dieses Bericlites San 
Francisco fiir mindestens die nachsten drei Jabro ein 
guter Markt fiir siimtlicho Stalli- und Eisenwaren zu 
Bauzwecken sein wird, lauten die, allerdings etwas 
iilteren Bescbreibungen* einer Kommission, die die 
United States Steel Corporation abgescbickt batte, 
dahin, daB das Geschaft fiir dio genannten W aren 
zurzeit sehr flau soi, niebt allein wegen des Um fangs 
der Triimmeratatte, sondern aucli wegen der noch 
unerledigten Entschadigungsanspriiche, die dio Haus- 
besitzor an die Yersicherungsgesellschaften stellen, 
und daB Monato niitig sein werden, um die Triimmer 
aufzuraumen. Die Naehfrago nach Baueisen werde 
daher bis zum nachsten Jahre schwach sein, auBer- 
dem befinden sich zurzeit geniigend Stahlwaren iii 
den Lagern der Stadt, um der ersten Kot abzuhelfen. 
Kach einer Scluitzung worden 50 000 t fiir das niichsto 
Jahr geniigen. W enn auch Stahlrahmengebaude be- 
stiindig gebaut werden, so seien dies in dor Haupt- 
sache zwei- oder dreistoekige Hauser und wenig 
„W olkenkratzor1'. Der Bedarf von San Francisco 
konne also leieht von den Yereinigton Staaten gedeckt 
werden ohne Zuhilfenahme dos Auslandes. (DaB 
dieser w enig versprechende B erieht aus der Be- 
fiirchtung oben der auswiirtigen Konkurrenz ent- 
sprungen ist, diirfto naheliegend sein. D. Red.)

---------------  C. G.

Das Borg- und Hiitteinrosen in Bosnion und 
(ler Herzegowina im Jah re  1005.**

Dio Ergebnisso des Berg- und Hiittenwesens in 
Bosnien und der Herzegowina im Jahre 1905 ge- 
stalteten sich nach am tlichen Quellen folgenderm aBen:

a) Bergbauprodukte:
gegen 1904

Fahlerz . . 
Eisenerz . . 
Chromerz . 
Schw efelkies 
Mangan erz . 
Braunkohlo .

1905
670 t 

122 540 t 
186 t 

19 045 t 
4 129 t 

540 237 t

+ 30 t 
4 757 t 

92 t 
8 624 t 
3 015 t 

56 620 t

im Werte von : 
1905

46 900 K. 
612 698 „ 

13 048 „ 
380 900 „ 

87 393 ,
2 381 195 „

B ei don Eisenerzen ergab sich eine Mindcrerzeu- 
gung infolge der ungiinstigen W itterung in den W intcr- 
monaten, bei den Chromerzen infolge Yerarmung der 
Erzlagerstatten.

b) H iittenprodukte: im Werte von:
1905 gegen 1901 1905

(Juecksilber . . 9,5 t +  1,4 t 44 650 K.
Kupfer . . . . — -  56 t .—
Kupferhammer-

ware . . . . 39 t -  20 t 78 000 V
Roheisen . . . 43 074 t -  4604 t 2 668 199 n
GuBwaro . . . 3 951 t -  740 t 751 161 n
Martinblocke . 29 644 t -5 5 3 3  t 4 509 762
W alze isen . . . 23 200 t -  3578 t 2 341 692 n

Der Riickgang in der Roheisenproduktion ist auf 
den Umbau eines Hochofena in Yares zuruckzufiihren.

Z ollfrele Scliiffbaum aterialien.
Kach dem fruheren Zolltarifgesetze vom 15. Juli 

1879 waren Materialien, die zum Bau, zur Auabease- 
rung oder zur Ausriistung von Seesehiffen verwendet 
wurden, vom Eingangszolle befreit und erschieneti 
im deutschen Spezial- und Gesam t-Eigenhandel nicht. 
Soit dem Jahre 1898 stellte daa Kaiserliobe Statistische 
Am t iiber diese zollfreion Schiffbaumaterialien beson- 
dero Kachweisungen auf, die bis Ende Februar d. J. 
fortgefiihrt worden sind, kiinftig aber nicht mehr ver- 
offentlieht werden, weil die beregten Materialien naeh 
den neueren, durcli den Zolltarif vom 25. Dozember 
1902 yeranlaBten Bestim m ungen angem eldet worden 
miissen und, im Gegonsatzo zu den seitherigen Yor- 
schriften fiir die Handelsstatistik, daher seit dem 
1. Marz einen Teil dos deutschen Spezialhandels 
bilden. W ir geben somit uachstehend die l e t z t e  
derartige Uebersicht,* nur Posten enthaltend, die fur 
die Eisenindustrie Bedeutung haben:

Zollfreie Einfuhr von 
Schiir bauniaterlul

1902

t

1903

t

1901

t

1905

t

JanJFeb.
1006

t

Brucheisen und Eisen- 
a b f i i l l e ........................ 83 125 i 136 283 99

R o h e is e n ........................ 5376 5879 4821 557Ó 1559
Eck- und W inkeleisen 1638 1208 1442 3363 2960
S ta b e ise n ........................ 785 748 450 865 822
Platten und Bleche aus 

schmiedbarem Eisen 4376 3294 3400 7302 4747
Ganz grobe EisenguB- 

w a r e n ........................ 108 332 263 355 47
AmbosBe, Brecbeisen, 

Hacken, Kiigel usw. 8 13 6 0,9 0,4
Anker, K etten . . . . 1611 2034 1750 2200 705
D ralitseile ....................... 8 20 48 9 2
Eisen zu groben Masehi- 

nenteilen , roh vor- 
geschm ied .; Schifta- 
stevon . . . . . . 199 160 269 104 90

Kanonenrohre . . . . 120 112 _ 0,3 0,2
Rohren, gewalzte und 

gozog. aus schm ied
barem Eisen; roh . 14 63 192 87 122

Grobe Eisenwaren,nicht 
abgeschliffen, usw. . 255 277 157 133 29

Schrauben, Schraub- 
b o l z e n ........................ 4 2 ■ 1 3

Grobe Eisenwaren, ab
geschliffen, usw. . . 101 178 101 99 13

Feine EisenguBwaren . 27 55 33 41 5
Feine W aren aus 

schmiedbarem Eisen 55 19 4 6 9
Elektrische Maachinen 54. 10 8 15 25
W erkzeugm aschinen . 2 1 — _
Transm issionen . . . 1 —: _ _ __
P u m p e n ........................ 228 227 155. 176 58
Y en tila toren ................... 4 20 11: 23 14
Geblasem aschincn . . — _ ] 15 16 i
Hebemasehinen . . . 415 565 365; 210 54
Andere Maschin en zu 

Schiffszwecken • • • j 108 72 38 80 16

* „Iron A g e“ 1906, 7. Juni.
** Aus „Oesterr. Zeitachr. fiir Berg- und Hutten- 

w esen“, 16. Juni 1906.

Im Jahre 1898 war die zollfreie Einfuhr von 
roben Platten und Blechen aus achiniedbarem Eisen 
bedeutend; aeitdom ist sie, wie unsere Zusainmen- 
stellung ergibt, langero Zeit hindurch stark zuriick- 
gegangen, hat sich aber 1904/05 wieder gehoben, im

* Yierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen  
Reiclies. 1906, Zweites Heft.



832 Stahl und Eisen. Ueferate und kleinere M itteilungen. 26. Jahrg. Nr. 13.

letzten Jahre sogar um 110 y. H. Ein Ruckgang der 
Einfuhrmenge zeigt sich ferner bis 1903 bei Eck- 
und W inkeleisen und bis 1904 auch bei Stabeisen. 
B ei Ankern und Ketten dagegen haben die zollfreien  
Bezuge, abgeselien vom Jahre 1904, zugenommen. 
Dasaelbe gilt bis 1901 von groben Eisenwaron, bei 
denen sich inzwischen jcdoch durchweg ein starkcr Um- 
schwung Y o llzo g e n  hat. Dio Maachinoneinfuhr, in der 
die Maschinen aus GroBbritannien Yorherrschen, nahm  
w egen des erheblichen Auafalls bei den Hebeniaschinen
1904 und 1905 ab. Wahrend von Schiffbaueisen 
insbesondere rohe Schiffsbleche bis 1903 die fremdo 
(namentlich englische) W are allmahlich zuriickgedriingt 
hatten, hob sich dereń Einfuhr spiłter wicder, ohne 
jedoch die Ilohe des Jahres 1901 (17 867 t) zu er- 
reichcn. Der W ert der gesam ten zollfreien Einfuhr 
Yon Schiffbaumaterialien betrug:

Ji  Jt
1901 ................... 10 272 000 1904 ..................... 4 880 000
1902 ...................  6 040 000 1905 ....................  6 151 000
1903 ................... 6 850 000 1906(Jan./Feb.) 2 938 000

HiorYon entfallen fiir 1905 auf GroBbritannien 
57 (1904 nur 56), auf die Niederlande 10 (12), auf 
die Yereinigten Staaten und das Hamburger Frei- 
hafengebict je  8, auf Schweden 5 und auf Britisch- 
Indien sowie Siam je  3 y . II.

Die Eisonindnstrie Rufllands im Jah re  1905.
D ie Eisenindustrie RuBlands liattc nach einer Zu- 

sam m enstellung, die der „W jestnik Finanzow" Y er- 
ciffontlicht, im  Jahre 1905 im Yergleich zu 1904 dio 
folgenden E rgebnisse:

Es wurden erzeuge 1904 1905

R o h e i s e n : t t

S i i d e n ...................................... 1 814 516 1 690 740
U r a l .......................................... 657 796 673 660
Moskauer Gebiet . . . . 92 379 86 0G1
W olgagebiet . . . . . . — —
Norden u. Baltisches Gebiet 12 954 12 861
P o l e n ...................................... 374 186 251 741

Insgesam t 6 951 831 2 715 063
E i s e n -  un d  S t a h l - H a l b -

f a b r i k a t e :
S i i d e n ...................................... 1 444 465 1 334 714
U r a l ........................................... 639 190 639 475
Moskauer Gebiet . . . . 138 713 132 051
W o l g a g e b ie t ........................ 181 038 165 081
Norden u. Baltisches Gebiet 172 191 135 291
P o l e n ................... 444 751 331 043

Insgesam t 3 020 348 2 737 655
F e r t i g e s E i s e n  u. f e r t i g e r

S t a h l :
S i i d e n ...................................... 1 193 895 1 119 372
U r a l ........................................... 483 179 535 573
Moskauer Gebiet . . . . 121 018 123 116
W o lg a g e b ie t ........................ 152 622 138 693
Norden u. Baltisches Gebiet 183 227 152 973
P o l e n ...................................... 352 865 276 942

Insgesamt 2 486 806 2 346 669

Lage der Montanindustrie im Ural.
Die „St. Potersburger Zeitung“ * entwirft ein sehr 

ungiinstiges Bild Yon der Lage der Montanindustrie 
im Ural. Die Lager der W erke sind mit Erzeug- 
nissen iiberfuOt und die Betriebsmittel sind erschopft,

* „Nachr. fur Handel u. Industrie", 9. Juni 1906.

so daB einige W erke gezwungen sind, i l i re  A r b e i t e r  
m i t  R o h e i s e n  zu b e z a h l o n .  Die Arbeiter nohmen 
auch das Eisen zur Fabriktase in Zahlung, da der Be- 
triob sonst ganzlich eingcstellt werden wfirde. DaB 
die Arbeiter mit ihrom in W are ausgezahlten Lolin so 
gut wie niclits anfangen konnen, ist wohl einleuehtend.

Jetzt nalit dio Eroffnung der Sehiffahrt boran, so 
daB die W erke hoifen, ihro im W inter angesammelten 
Erzeugnisso absotzen zu konnen. Einige an don Fliissen 
Tschussowaja, Belaja und Ufa belegene W erko be- 
sorgon die YerfliiBung ihrer Erzeugnisso selbst und 
sind somit wahrend der Seliilfahrtsperiode von dor 
Eisenbalin unabhangig; andere W erke dagegen, dio 
nicht an Fliissen gelegen sind, milssen ihr Materi- 
alien mit der Eisenbahn bis zur Kama schaifen 
und sind somit Yollstiiiidig auf dio Eisenbahn an- 
gewieson, die ihnen jedoch nur 27 W aggons taglich 
zur Yerfiigung stellen kann, anstatt 135, doren dio 
W erko bediirfen. Die Scińffahrtszeit Yorstreichen  
laBsen oder dio Mcssen auf den an der Kama be- 
legenen Ansiedolungen Y e rs iiu m e n , hieBe den Erlos 
fiir dio Produktion der verHossonon Kampagno auf 
ein ganzes Jahr hinausschiebon. In diesem Falle  
wurden die W erke jeglicher Betriebsmittel ontbloBt 
soin. W enn also die Eisenbahn jetzt diese Giitor 
nicht befordert, so stehen einem groBen Teil der 
Moiitanindustriellcn bedeutende Yerlusto in Aussiclit. 
Im F riih ling  Yorigen Jahres hat auf Y eran lassu n g  des 
Yerkehrsministcrs in Jekaterinenburg eine lteihe von 
Konforenzen stattgefunden, auf welchen dio dringliche 
Notwendigkeit klargestellt wurde, daB ein besonderos 
Dispositionsbureau fiir den Transport montanindu- 
strieiier Guter gegriindot werden miisse, wobei an- 
erkannt werden sollto, daB Montanerzeugnisso auBer 
der Reihenfolge abzufertigon sind. Die Y om  Ycrkehrs- 
ministerium Y e rs p ro c h e n e n  10 Lokomotiyen und 500 
W aggons konnen kaum Yiel helfen, und dio Lage  
vielcr W erke konnte tatsachlich aussichtslos werden. 
Die Lage wird auBerdem nocli durch die der BeYolke- 
rung drohende Arbeitslosigkeit Y ersch lim m ert, zumal 
der Bevolkeriing Hausindustriearbeiten nicht bekannt 
sind, dio Arbeiter kein Land und keinon Nebenerwerb 
besitzen. Es ist daher yerstiiudlich, dafi dio Montan- 
industriellen fiir die Bevolkerung eine Zeit grofien 
Elends, wenn nicht gar eino Hungorsnot befiirchten.

W enn das Gesuch der Montanindustriellen um 
W agen in yollem Umfange Beriicksichtigung finden 
sollte, so miiBte der ganze iibrige GUterverkehr ein- 
gestellt werden, da dio Ssamara-Slatouster Eisenbahn 
immer nocli fast ausschliefilich Militiirziige befordert, 
wtihrend die Permsche Bahn weder W aggons noch 
fiir den Yerkohr tauglicho Lokomotiyen hat.

Dampfgoseliwindigkeits- und Belastnngsmessor 
„Patent Gehrou.

Das Problem, Dampf direkt rationoll zu messen, 
hat seit langem die Dampftechniker beschiiftigt. Dio 
spariichen Literaturangaben iiber dieses Thema und 
das Fehlen geeigneter Apparate beweisen indes dio 
negatiren Erfolge der in dieser Richtung angestellten  
Yersuche..

Dem Ingenieur II. G e h r e  gelang es Ende des 
Yerflossonen Jahrhunderts, * einen wichtigen Schritt 
Yorwiirts zu tun und den W eg fiir den heute Yon dor 
Firma H a l l w a c h s  & Co. in Malstatt-Burbach nach 
dem „Patent Gehre" gebauten und in der Praxis oin- 
gefiihrten Apparat zu ebnen.

Die WirkungswTcise des Apparates beruht auf den 
Zeuner-N aY ierschen Formeln iiber die Ausstromung

* ..Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure“
1900 S. 1694. L. C. W o l f f :  „Der Dampfmosser Yon 
Gehre".



1. Juli 1906. R efera te  und kleinere M iłteilungen. Stahl und Eisen. 833

von Dam pf durch Oeffnungen yon bekanntcm Quer- 
schnitt. W ird niimlich der durch eine Dam pfleitung  
stromende Dam pf gezwungen, durch eino Oeffnung 
yon geringerem  Querschnitt, ais die Dam pfleitung zu 
stromen, so muB er einen Druckabfall erleiden. Dieser  
Druckabfall ist bei don Dimensionen des beschriebenen 
Apparates otwa 0,05 Atmospharcn und daher fiir die 
m eisten Botriebsyerhaltnisse nicht von Belang. Die 
angezogene Formel lautet:

« =  . . r . y E T P

Dariu bedeutet: 
x  die AusfluBmenge in kg/Sekundon,
F  den Querschnitt der AusfluBoffnung in qm,
P die absolute Spannung im Innern des GefiiBes 

in kg/qcm ,
p dio absolute Spannung im ituBern Baum in kg/qm, 
y das entsprechende spezilische Yolumen in cbm/kg, 
c einen Kooffizienten, der vom Querschnitt und von 

der Form dor AusfluBoffnung abhiingig ist und 
der yom Konstrukteur auf Grund langjahriger  
Yersucho festgelegt worden ist.
Dementsprechend gestaltet sich der Apparat 

folgondcrm afien: An der Stelle, wo der Dampf ge-
inessen werden soli — sei es nun, um die Leistung 
eines K essels, den Dampfyorbrauch einer Maschine 
oder irgend einer anderen dampfvcrbrauchendcn Yor
richtung, oder auch, um an irgend einer Stello des 
D am pfleitungsnetzes die durchstromende Dampfmcngc 
festzustellen — wird eino Drosselflansche A, eine in 
der Mitte m it einer Bohrung B yerschone rundę 
Scheihe, eingebaut, welche die Druckdifferenz P  — p 
bewirkt und sie durch geeignet angebrachte Rohr- 
leitungen D C auf den eigentlichen Apparat, der in 
Augenhohe an geeigneter Stelle angebracht ist, iibertragt.

Zu diesem Zwecke ist die Drosselscheibe sowohl 
in der Dampfrichtung, wie der ilir entgegengesetzten  
Seite m it Kantilen E F  yerseh en , die zuniichst in 
zwei Kupferspiralen G H miinden, die ihrerseits durch 
zwei Kupfcrrohre C D yon 10 mm 1. W . m it dem 
eigentlichen Apparat yerbunden sind. Durch diese 
Leitungen pflanzen sich nun die Drucke P — yor der 

. Drosselscheibe — und p — hinter der Drosselscheibe  
auf den eigentlichen MeBapparat fort. Dersolbe be
steht in der llauptsache aus einem kommunizierenden 
U -form igen Rohr, dessen einer Schenkel J  aus Eisen, 
dessen anderer K aus Glas besteht, um das in 
beiden Schenkeln befindliche Quecksilber sichtbar zu 
machen. Man kann also auch den Apparat ais 
Differenzmanomcter ansprechen. Die Kupferspiralen 
dienen ais Regulatoren und haben den doppelten 
Zweck, einmal zu yerhindern, daB Dampf in den MeB
apparat tritt und diesen erwiirmt —  denn es wird 
sich in den Spiralen und Rohren Kondenswasser bil- 
den, das die Erwarmung des Apparates yerhindert —  
und zweitens sollen die in beiden Schenkeln auf den 
(JueckBilbersaulen ruhenden W assersaulen ein stets 
gleich hochstehendes Iuveau erhalten.

In den Regulatoren liegt der Erfolg des Apparates 
und gleichzeitig auch die Erklarung fur die MiBerfolge 
seiner Yorlaufer, da jene diesen Ausgleich nicht 
hatten und folglich die Druckschwankungen in der 
Dam pfleitung unregelmaBig zum Ausdrnck brachten, 
d. h. keine zuyerlassigen Resultate geben konnten. 
Es diirfte klar sein, daB alle Aenderungen in der Ge
schwindigkeit, mit welcher der Dampf die Drossel- 
offnuug passiert, in den kommunizierenden, mit Queck- 
silber gefullten Rohren auch ein Auf- und Abschwan- 
ken der Quecksilbersaule bedingen miissen.

Aus obiger Form el hat der Erfinder dann W erte 
berechnet, die entweder die stundlich f. d. Quadrat- 
meter Heizflache yerdampfte W asserm enge — (Leistung 
eines K essels) — oder die stundlich durch die Dampf
leitung an der MeBstelłe durchstrómenden Dampf-

mengen in Kilogramm ■ angeben. Sie sind genau fiir 
jeden Stand der Quecksilbersaulo und jeden Dampf- 
druck festgelegt. Es war also nur noch notig, die 
Glasrohre im Apparat m it einer Skala zu yeraehen, 
die so eingetcilt wurdo, daB sie fur jeden Druck ein- 
stellbar ist. Die Entfernungen der cinzelnen Teil- 
striche dieser Skala entsprechen jedesm al einer 
Differenz yon 0,01 Atmosphiire; die entsprechenden 
W erte sind in einer jedem  Apparat beigegebenen Ta- 
belle cingetragen. Die zwischen den Teilstriclien lie -  
genden W erte lassen sich leicht durch Interpolation 
ermitteln.

Eine Reihe yon Dam pfkessel-Ueberwachungsyer- 
einen und groBeren W erken haben zur F eststellung der

Genauigkeit des Apparates Yersuche angestellt, die 
ausnahmslos die besten Resultate ergaben. Bei allen  
diesen Yersuchen wurde das zum Speisen des oder 
der Tersuchskessel yerwendete W asser unter genauer 
Kontrolle abgewogen und direkt mit den durch den 
Apparat erhaltenen W erten yerglichen. D ie Yersuche 
fanden unter den yerschiedenartigsten Betriebsyerhiilt- 
nissen statt, bei gleichmaBiger, w ie bei stark schwan- 
kender Dampfentnahme. Teilweise resultierten ge- 
radezu klasaische Ergebnisse, die Yerhaltnisse klar- 
legten, welche fruher ais unlosbar angesehen werden 
muBten.

D ie  ersten Yersuche des Dam pfkessel - Ueber- 
wachungsyereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk 
Dortmund, Essen a. d. R .* bezweckten lediglich eine 
Eichung, die in oben beschriebener W eise yor sich ging  
(Tabelle I).

* „Gluckauf^, Jahrgang 1905 Xr. 49.
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E r g e b n i s s e  d e r  E i c h u n g .  

Tabelle I.

Yersuch

Nr.

Daucr
des

Yersuchs

Stunden

Stundlicli
gewogenes

Speisewasser

Stiindl. yerdampftes 
W asser (Mittelwert 

aus den 
Ablcsungen)

kfiT

Dlflfercnz

kg

DifTerenz

%

Bem erkungen

i
(Yorversuch)

4 1844 1812 32 1,73
An dem ICessel hlng eine

i i 8 1841 1838 3 0,16 Fordermaachiue.
i i i 8 1843 1799 45 2,4

Tabelle II.

Yersuch

Nr.

Dauer

des

Yerbuchs

Stiindlich
gewogene.s

Speise-
wasser

Stiindl. Ycrbrauelite 
Dampfmenge 

(3Iittelwex-t  aus den 
Ablesungen von 

Apparat 1)

Stiindlichc Zusatz- 
dampfmenge 

(Mittelwert aus den 
Ablesungen von 

Apparat U)

Demnach stiindl. 
verbrauehtes 
Speisewasser 
(Apparat I — 

A pparat U)

Dlfferenz zwischen 
gewogeuem und 

gemesseneni 
Speisewasscr

DifTercnz

Stunden kg kg kg kg kg %

I
n

10
11

3615
3582

3533
3831 271

3533
3500

82
22

2 2 
o’e

Tabelle III.

Versuch

Xr.

Versuchs-

duucr

Minutcn

Dampfabgube 
des Kcsscls, 
insgesamt 
gewogcn

k?

Dampfubgabe 
des Kessels, 

in einer Stunde 
gewogen

kg

Dampfabgabe 
in einer Stundo 

nAch den 
Ablesungen an den 

Apparaten

kg

Kesselspannung 

im 

Mit te 1

kg/qcm

Dlfferenz zwlsch. 
gewogenem Spelse- 

wasser und 
Ablesungen 
am Apparat 

%

Dampf-
gcschwindłg-

keits-
mcsser

Nr.

1. Yersuche an der Zweizylinder-Maschine am 29. und 30. August 1905

1 154 1603 625 622 7,8 0,4
2 155 2000 774 785 1,2 l  !
3 127 2400 1134 1104 2,8
4 205 3700 830 866 7,6 3,3 J

11. Yersuch an dor Einzylimler-M aschine am 31. August 1905

— 190 2750 868 871 7,7 0,35 1

III. Yersueh an der Dampfdynamo-M aschine am 31. August 1905

— 121 1677 831 834 7,66 0,36 II

Dio zweiteu Yersuche dienten zur Feststeliung  
der Dam pfm enge, welche aus der Ilauptdam pfleitung 
einer Zeche an eine andere Firma abgegeben wurde, 
wenn diese mit ihren K esseln nicht geniigend Danipf 
erzielte (Tabelle II). D iese Feststeliung war yerschie- 
dentlich versueht, aber erst durch den oben beschrie- 
benen Apparat endgultig und einwandfrei erreicht 
worden.

Yom 'Wurttembergischen Dam pfkessel - Ueber- 
wachungsyerein wurde der Dampfverbrauch yerschie- 
dencr Maschinen m it Hilfo des Apparates in oben be- 
schriebener W eise gepriift (Tabelle III).

D iese angofiilirten Resultate diirften schon ein 
gutes Bild geben. D ie kleinęn Differenzen beruhen 
solbstyerstSndlich auf Beobachtungsfehlern, die fan 
GroBbetriebo unvermeidlioh sind; denn der Apparat 
selbst muB seinom ganzen Prinzip nach yollstandig  
genaue Resultate geben. Die angefuhrten Ergebnisse 
sprechen fiir sich selber, da sie durchweg exakte 
Riickschliisse auf die jow eiligen Betriebsyerhaltnisse 
gestatten und gutes wie auch mehr oder ininder wirt- 
schaftliches Arbeiten sowohl der betreffenden Maschinen 
oder K essel, ais auch ihres Bedienungspersonals an- 
zeigen. Fehler in der Anlage lassen sich also durch 
die Angaben des Apparates erkennen, und bei den

Mallnahmen zu ihrer Beseitigung gibt obenfalls der 
Apparat infolge soiner groBen Empfindlichkeit klare 
Fingerzoige. Jede, auch die k leinste Aenderung, das 
einfache Oeffnen der Feuerturen, das kurzo Żiehen 
der Dampfpfeife usw., bedingt ein sofortiges Steigen  
oder Fallen der Queck8ilbersiiule. D as einfache Ar
beiten des Apparates, der Fortfall jćglicher Repara- 
turen — denn der Apparat enthiilt keinerlei bewog- 
liche Teile und ist dcehalb keiner Abnutzung unter- 
worfen — lassen ihn fur jeden Betrieb geeignet 
erscheinen. Tatsachlieh hat sich denn auch der Apparat 
schon in einer groBen Anzahl von W erk en eingebiirgert; 
seitens verschiedener Dam pfkessel - Ueberwachungs- 
vereine wird er, unter Fortfall dor Speisowasser- 
wiigungen, direkt zur Feststeliung des Dampfyerbrauchs 
benutzt. Dr. F r. Goose.

G. J . Snelns f.
Am 18. Juni yerschied zu Ennerdale Hall, Fri- 

zington, Cumberland, der englische Eisenhiittenmann  
und friihere stellvertretende Yorsitzende des Iron and 
Steel Institutes Georgo Jam es Snelus. Geboren 1837 
zu London, kam er nach Beendigung seiner Studien 
an der Royal School o f Mines zu South Kensington 
ais Chemiker zu den Dowlais - W erken. Yon dort
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schickte ihn das Iron and Steel Institute zum Studium  
der rotierenden Puddelofen nach Nordamerika. A ll- 
gem ein bekannt wurdo sein Kanie durch seine theo- 
retischen Untersuchungen des BesseinerprozeBses und 
seine Bestrebungen in der Frage der Entphosphorung 
des Roheisens bei der Stahlbereitung, indem er im

B u c h e

H o f f ,  W ., Geh. O ber-E egierungsrat, mul 
S c h w a b  a cl i ,  F ., Geh. R egierungsrat: Nord- 
amerikanische Eisenbahnen. Ihre Yerwaltung 
und W irtscliaftsgebarung. Berlin 1900, 
Julius Springer. 8 -JL

Dieses Buch,* ais Resultat einer yerhaltnismaBig 
kurzeń R eise durch dio Yereinigten Staaten von der 
Kiisto des Atlantischen bis zu derjenigen des GroBen 
Ozeans, ist unzweifelhaft eine iiuBerst fleiBige Arbeit, 
welche dom Leser eine groBe Summę yon Materiał 
teils neu bringt, toils iibersichtlicli zusammonstellt. 
In diesem Sinno wird es manchen Interessenten wert- 
yolle Auskunft bringen und W ege zeigen, wo ein ein- 
geliendes Studium oinsotzen kann. Ob das Buch, wie 
es dic Yerfasser beabsichtigt zu haben scheinen, 
einen oinigormaBen yollstiindigen Ueberblick iiber das 
Eisenbahnwesen dor Vereinigten Staaten bringt, mag 
dahingestellt bleiben. Es ist iu lotztor Zeit nicht 
bloB bei den Amerikanern Deutschland gegeniiber, 
sondern auch bei uns dio Annahme eingorissen, daB 
man auf Grund einor mehrmonatigen oder gar melir-- 
wochigen Reise, unterstiitzt durch das in W ashington  
Yorhandene amtlicho Materiał, das groBe Gebiet der 
Yereinigten Staaton in allen seinon wirtschaftlichen  
und sozialen Einrichtungen, Sitten und Gebriiuchen 
schildern konne. So schiitzonswert solche Arbeiten 
wie die von Goldberger und anderen auch sind, so 
liegt in densolbeu doch stets eine Yerkennung des 
Um fanges der Aufgabe. Gegeniiber den an sich so 
verschiedenen, in allen Richtungen yoneinander ab- 
weichenden, einzelnen Teilen der Union niussen Urtcile, 
wie sie sich bei Goldberger und auch in dom vor- 
liegenden W erke befinden, mit groBter Vorsicht auf- 
genonim en werden und konnen sieli immer nur auf 
einen ycrhiiltnismafiig kleinen Toil dieses groBen Landes, 
und da auch nur unter dem weitesten Yorbehalt be- 
zielien. Auch die Yerfasser dieses W erkes scheinen  
dies Gefiihl zu haben, da sie nach den zuerst auf- 
gestellton Yergleichszahlen fiir das ganze Gebiet der 
Yereinigten Staaten gegeniiber Deutschland seliliefi- 
lich doch dahin kommen, einzelne Teile dieses Landes, 
die in ihrer Entwicklung und ihrem heutigen Zustande 
den europSischen Yerhiiltnissen iihnlicher sind, mit den 
letzteren zu vergleichen. Sehr richtig sagen doslialb 
die Yerfasser auch am SchluB auf Seite 357, daB trotz 
der Torhergelienden, teilweise recht eingeheuden Zu- 
sam inenstellungen ein yergleichendes Gesamturteil iiber 
die Eisenbahnen beider Liindor nicht moglieh sei. Dem  
kann man unbedingt zustimmen, und damit ist auch 
dor Itritiker der Arbeit uberhoben, den sehr gewagten  
Yergleich zwischen don durchschnittlichen Frachten  
des Giiteryerkehrs, der sich auf eine kiinstliehe Be- 
rechnuug der Koston des Personenyerkehrs stiitzt, 
niiher zu beleuchten, um so mehr, ais bei diesem  Yer
gleich die ganz anderen Verhaltnisse des Betriebs- 
inaterials im Personenyerkehr auBer acht gelassen  
worden sind. Es scheint uns, daB die Aufgabe yon 
Facbleuten, w elche die Yereinigten Staaten zum

* Die Besprechung ist der Redaktion bereits am 
25. Mai d. J. zugegangen, hat aber wegen Ilauin- 
m angels bislang zuriickgestellt werden miissen.

Jahre 1872, allerdings yergeblich, diesen Zweck durch 
Einfiihrung eines Konvorterfutters aus gebranntem  
ICalk und Einblasen yon Kalkstaub durch die Diiseu  
zu erreichen suchte. Im Jahre 1883 erhielt er die 
Bessem erm edaille, der zahlreiche andero Auszeicli- 
nungen von den yerschiedensten Seiton nachfolgton.

r s  ch  au.
Studium des Eisenbahnwesens bereisen, zweckmiiBig 
sich auf diojenigen Teile beschriinkt, in denen die Yer- 
kehrsmittel beider Liinder wesontliche Untorschiedo 
aufyreisen, und welche boi einer Uebertragung in dieser 
oder jener Form fiir dio preuBische Eisenbahn von 
W ichtigkoit sein konnten. Sicherlich wurdo es allen 
denjenigen, die es mit der Entwicklung unsores Yor- 
kehrswesens ornst meinen, yon groBom Kutzen sein, 
nfihere Einzelheiten iiber die Einrichtungen und den 
Betriob dor groBen elektrischen Strecken, welche sich 
nach diesen Mitteilungen auf Hunderte yon Kilomctorn 
ausdohnen, zu erhalten. Nicht minder wertyoll wiire 
oin niiheres Eingehen auf den Giiteryerkehr und dio 
Betriebsweise desselben gewesen. Man mag dio Re- 
sultate dieses Yorkehrs yorgleichen wie man will, das 
Resultat bleibt immer, daB der Massonverkehr, dor in 
Am erika wie in Deutschland den Hauptteil des Ge- 
samtyerkehrs bildet, driiben zu w eit billigeren Fracht- 
siitzon bewiiltigt wird ais bei uns. Es wiire daher 
sehr wertyoll geweson, etwas Niiheres iiber die Art 
und W eise zu horen, wie dieser Yorkohr bewiiltigt 
wird. Dariiber, was in den Yereinigten Staaten don 
Guterziigen, den Lokomotivon und der Belastung der 
Guterachsen zugomutet und ob die ganz bedeutenden 
Leistungen hioraus nach hier iibertragen werden 
konnen, wiire eine eingohendo Erorterung orwiinscht. 
Es kann nicht zugegeben werden, daB der M assen- 
yerkehr in Deutschland in einer ganzen Anzahl yon 
Relationen ungeeignet sei, eine iihnlicho Bedionung 
zu erm oglichen. Der ganz regelmiiBige Yerkehr 
zwischen dein rheinisch-wcstfalischcn Kohlenrevior 
und den Rhoinhiifen, der Eisenindustrie in Luxomburg- 
Lothringen, den Hafen der Nordsee usw. kann sichor- 
lich unter ahnlichen Yorhiiltnissen bedient werden, 
wie sie in den Yeroinigten Staaten yorliegen. Es 
scheint unB, daB auf diesem Gebiete in PreuBen recht 
wohl nocli yiel yerbossert und von den Amerikanern 
iibernommon werden kann. Es diirfto damit eine 
wesentlicho Yerbilligung der Selbstkosten und eine 
Yerringorung der Frachten bei gleichcm  TTeberschuB 
fiir don Staat m oglieh sein. W enn auf Soite 315 und 
310 die Riickstiindigkeit der Amerikaner in der Be- 
schaftuug der Bctriobsmittel und an anderer Stello 
der ungeniigende Ausbau der Eisenbahnen mit zwei 
Gleisen heryorgehoben wird, so diirften dio in den 
letzten Monaten im PreuBischen Abgeordnetenhause 
gefiihrten Yorhandlungen doch darauf hinweisen, daB 
wir in diesen Punkten uns keineswogs iiber anderen 
Landern stehend riihmen diirfen. Auch die Entwick
lung der Frachten im ganzen zeigt bei einem sorg- 
fiiltigon Yergleich, daB das angefiihrte stetige Zuriick- 
gehen dor D urchB chnittsfrachten in PreuBen keines- 
wegs so gleickm aBig ist w ie hier betont. D ie Durch- 
schnittseinnahme fiir das Tonnenkilometor betrug in 
PreuBen 1900 3,52 s), 1904 aber 3,57 ?$. Es zeigt 
ferner, daB diese Entwicklung in den Vereinigten  
Staaten sich neuerdings doch nicht durch ein so 
scharfes Aufsteigon ausdriickt, daB derartige Resultate  
nicht durch Schwankungen im wirtschaftlichen Leben  
erkliirt werden konnen. Ganz bedenklich erscheint 
uns die SchluBfolgerung, welche allgem ein iiber die 
Konkurrenzfahigkeit der Eisenindustrie beider Lander 
ausgesprochen wird. Es muB betont werden, daB 
man auch in Nordanierika in den letzten zehn Jahren
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golernt hat, m in d e r w e r t ig e r e  Eisensteine zu Y o rw e r te n , 
und daB d a m i t  der Eisenindustrie ein Massenmatorial 
zuganglich gem acht -worden ist, dessen Um fang noch 
gar nicht zu iibersehen ist. W enn weiter auf dio tat- 
sachlich hohen Frachtauslagen hingewiesen wird, 
welche trotz der geringen Einlieitasiltze die Eisen- 
industrio in Pennsylvanien zu zahlcn hat, so wird 
dabei iibersehen, daB diese Industrie schon seit einigen  
Jahren ihre Yerlegung an die groBen Scen des Nordcns 
betreibt. Dam it erreicht sio aber gew altige Yorteile 
sowohl im Bozuge des Rohmaterials ais aucli im Export 
und der Konkurrenzfiiliigkeit auf dcm W eltmarkt. Es 
diirfte aucli ein Irrtum sein, wenn der EinfluB der Eisen- 
bahn auf don Seovcrkehr ais lilhmend bezeichnot wird. 
Dio gewaltige Entwieklung des MassonYerkchrs auf 
den nordlichen Scen widorspricht dem. Dio ernsten 
Bemuhungeń, welche fortgesotzt auf den Ausbau oines 
leistungsfiihigen Kanals Yon Buffalo nach dem Hudson- 
FluB botrieben werden, zeigen auch, daB man in 
Y ie len  ICreisen der amorikanischen Industrie anders 
hierubor denkt. Das Buch wird fiir jeden, welcher  
wirtscliaftlich ernste Studien betroibt, ein wcrtvolles 
Hilfsm ittel bleiben. W enn wir uns gegen einzelne 
Schliisse und Betrachtungon in demselbcn wehren, so 
geschieht es, weil wir dio Ueborzeugung haben, daB 
wir in Y ie len  Punkten doch noch y o i i  don Am erika- 
nern lernon mussen, um das dringende Bodiirfnis der 
deutschen Industrie nach billigen Fracliten befriedigen  
zu konnen. Macco.

W o o d w o r t h ,  J o s e p h  V .: Ilardening, Tem-
perinęj, Annealing and Forging o f Steel. 
Jllustra ted  by 201 Engravings. New York 
1908, Norman W . Henley & Co. Geb. 2,50 fi.

Das llfirten Yon W erkzeugen und dio Behandlung 
des Stahles war bis yoi- nicht langcr Zeit das wohl- 
gehUteto Geheimnis weniger Praktiker, dio alloin, 
durch langjilhrige Uebung mit der Behandlung des 
Stahles Y o r tr a u t ,  d aslliir ten  der W crkzeuge mit einer 
gewissen Sicherheit Y ornohm en konnton. Dio lotzten  
Jahrzehnto haben sowohl in der Bcarboitung der Me- 
talle ais auch in allen Geworben dio Yerwendung 
von Maschinon derart in den Vordorgrund geriickt, 
daB der Bedarf an W erkzeugen und die Anforde- 
rungen an dioselbon ungealint gestiegen sind, rascher 
ais die Zalil jenor Loute, die mit dem Stahl um- 
zugehen wuBten. Unter diesen Uiiistiinden ist ein Buch 
wie das Y o rlieg en d e , das aus der P rasis horaus fiir 
den Praktiker geschrieben ist, n u r  zu begriiBcn, wenn- 
gleich Boin Erscbeinen schon einigo Zeitzuruckliegt.

Woodworth Yerzichtet auf theoretischo Erliiute- 
rungen und beschriinkt sich, wo solche zum Yer- 
stiindnis der gegebenen Yorschriften unerlaBlich sind, 
auf ganz populare Erkl&rungen. An einleitende Rat- 
schlage fiir die Auswalil und Priifung des Stahles 
schlieBen sich allgcm eine Bcm erkungen iiber die 
W irkung der Warmo auf Stahl, iibor das Ausgluhcn  
dcsselben und die Y ersch iedenen  dabei anzuwendenden 
Metlioden an. In dem Kapitel iiber Gluh- und Iliirtc- 
ofen Bowio Apparatc sind nur dio Yon der American  
Gas FurnaceCo. aufgefiihrt, was in Anbetracht desU m - 
standos, daB nicht uberall Gas zur Yerfiigung steht, ais 
uiiYollstandig bezeichnet werden muB. D ie Reiho der 
Beispielc zur Hiirtung cinzelner bestim m ter W erk- 
zeugsformen kann bei der auBerordentlich groBen 
Yorschiedenheit der W crkzeuge nicht liickenlos sein; 
doch ist das, was gebraclit wird, richtig und gut. 
Auch das Kapitel iiber das Anlassen ist gut. Eigenc  
Abschnitte sind dem Harten Yon FriiBern, kleincn  
W erkzeugen und Stanzen, bekanntlich einer der 
schwierigsten Harteoperationen, gewidm et. Gesenk- 
schm iederei unter dom Fallhammer und das Schleifen  
derW erkzeuge auf Schm irgelschleifm aschinen werden 
ebenfalls in eigenen Kapiteln behandelt. Zwischen-

dureb sind Rezepte und Anweisungcn fur verschiedeno  
Kunstgriffe gogeben. Boi manchcn von diesen ist 
eine etwas strengero kritischc Auswalil zu vermis8en. 
Den SchluB bildet eine Tabelle, wolche dio best- 
geeignotc Stahlsorte fiir die ver8chicdenen W crkzeuge  
angibt und fiir dio Stahlverbraucher Yon groBem 
Nutzen sein wird.

W as der Yerfassor m ittcilt, ist alles in alleni 
richtig und auch geniigend klar dargestellt, nur ware 
zu wiinscben, daB die Anordnung des Stolfes mehr 
Methodo zeigto, dann waren Yicle W iederliolungen  
unterblieben, dio das Buch unnotig YergriiBcrn und. 
uniiberBicbtlich machcn. W ilh. Schm idham m er.

R y l  a n d ’s Collicry, Iron, Steel, Tin-Plate, E n-  
gineering (0 Allied Trades’ Directory: witli
Brands and Trade Marks. Ninth Edition. 
1906. London W . C., Eagland & Co., Ltd. 
Geb. 1 £  5 sh.

W as das Y o rlie g e n d e  AdreBbuch enthall, gibt 
im woscntliclion dor T itel an; doch bleibt nocli 
zu bemerken, daB dio aufgenommenen — englischen  
und schottisclien — Firinen in drcifachor Anordnung 
erscbeinen: 1. in alphabetischcr Roihenfolge, 2. in
gcographischcr Zusammenstollung und 3. in sachlichor 
Gruppierung. Ergiinzt w e r d e n  diese Abtoilungen noch 
durch eine alphabotische Inhaltsiibcrsicht sowio eben- 
solcho Yerzeichnisse der Ortschaftcn, Telcgram m - 
Adressen, Kohlenzechen, Erzgruben, W arenzoichen 
und Fabrik-(Schutz-)Markcn. AuBerdem bringt das 
W erk oino Beschreibung der britischen Norinalprofile 
und eine alphabetische Listę der W alzfabrikate nebst 
Angabc der W erke, die solche herstcllon. DaB ein 
derartiges AdreBbuch geradezu eine N otw endigkcit 
ist, wird niemand bozweifeln, auch darf man aus dor 
hohen Zalil der A uflagen  wohl m it Sicherheit auf 
seine wirkliche Brauchbarkcit schlieBen. Um b o  mehr 
aber bleibt zu Y c rw u n d e rn ,  daB im 3. Teile des W erkes 
wahrschcinlich von Anfang an — d e n n  hinsiclitlich  
der fiinftcn Ausgabc (1893) g ilt schon genau das- 
selbe — die Schlagworto am Kopfo der einzelnen  
Absclinittc sich ganz eigenartige Uebcrsctzungen haben 
gefallon lassen m ussen: daB axle makors ais „W agen- 
Aschon-Fabrikanten“ uud boiler and tank m akers 
ais „Kesscl- und WasBonbchnlten-Fabrication" be
zeichnet werden, verrSt, gelinde gesagt, schon wenig  
Aufm erksam keit bei der Bcarboitung; „Mutter-Fa- 
brikanten“ (nut makers) und mehr noch „abgc- 
scliwefelte Steinkolen - Fabrikanten1' (coke makers) 
aber wirkon geradezu komisch. Aehnlicho Ueber- 
tragungen finden sich noch zahlreich, doch hoffen 
wir, daB schon der Hinweis auf jene wenigen B ei- 
spielo dio H erausgeber yeranlaBsen wird, bei dor 
niichsten Auflago die erwiihnten K apitel-Uoberschriften  
Yon einem oder mehreren wirklich aprachlich gobil- 
deton Fachleuten griindlich durchsehen zu la sse n ; dio 
verdienstYollo Arbeit, die im  ubrigon mit dor Zu- 
sam m cnstellung des W erkes geleistet wordon ist, Y er- 
langt gcbieterisch eine solche Miihe.

H a ie r ,  F .: Feuerungsuntersuchungen desVereins 
fiir Feuerunysbetrieb und Rauchbekampfung in  
Hamburg. Mit 30 Zahlentafeln, 85 Text- 
figuren und 14 lit.hograpMertcn Tafeln. Ber
lin 1906, Julius Springer. Geb. 12 jft>.

Das Yorliegende Buch enthillt eine groBe Fiille  
wertYoller Żabien und Angaben iiber die Yorgiinge 
in Dam pfkesselfeuerungen Yerschiedener Art, bei Ver- 
wondung Yerschiedener Brennstoffe. Genannte W erte  
wurden durch zahlreiche, mit groBem FleiB ange- 
stellte, sachliche und unparteiische Yersuche gewonnen. 
Die Beschreibung derselben und dor benutzten Ein- 
richtungen, dio Aufstellung der daraus zu ziohenden
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Schliisse ist sehr klar und durch zalilroiche gute Ab- 
bildungen und Tabellcn verdoutlicht.

D as Buch kann daher allen hetreffenden Fach- 
louten warm empfolilon werden. II. Self.

Mitteilungen aus dem Eisenhiittenmannischen In- 
stitut der Konigl. Techn. Hochscliule Aachen. 
Herausgegeben von Professor Dr. F. W  ii s t. 
Halle a. d. S. 1906, Yerlag von Wilhelm 
Knapp.

Der stattliche Band, auf den wir schon an einer 
andorn Stelle dieses Heftes* liiugewiesen haben, enthiilt
22 einzelne Abhandlungen, die iiber w^issenschaftliche 
Arbeiten aus dem EisenhUttenmannischen Institut der 
Aachener Ilochschulo berichton und dereń Ergebnisse 
zusammenfasson. Die m eisten der Aufsatze Bind 
unseren Lesern schon friiher durcli ilire Yeroffent- 
lichung in „Stahl und E isenu bekannt geworden, 
brauchen also liier nicht nochmals erwiihnt zu w erd en; 
die iibrigen boschiiftigen sich m it don Eisenkohlen- 
stofflegierungen hiiheren Kohlenstoffgehaltos, der Re- 
duktion des Eisenoxyduls dureh W asscrstoff und 
Kohlenoxyd, der Legiorungsfiihigkeit des Eisens mit 
Kalzium, dem EinfluB des Phosphors auf das Siittigungs- 
Yermogen dos E isens fiir Kohlenstoff, Zementierver- 
auchen m it gas- und dainpffiirmigen Zenientiermitteln, 
der Abhiingigkoit der Graphitausscheidung von der 
Anwosenheit fremder Elem ente im Roheisen, den Er- 
starrungsvorgangen bei Eisenkohlenstofflegierungen und 
endlich der Łegierungsfiihigkeit des Kupfers mit reinem  
E isen und den Eisenkohlenstofflegierungen. W enn-

* Seito 809.

Industrielle
Die Lage des RoUeisengescliiiftes.

Dem  letzten Berichte iiber die Lago des d e u t -  
s  c h e  n Roheisenm arktcs ist w esentlich Keues nicht 
hinzuzufugen. Die Abforderungen der Abnohmcr sind 
nach wio vor auflerordentlich lebhaft und kaum zu 

■befriedigen. Koch fortgesetzt gehen Antriige auf Zu- 
ieilung groBcrer oder kleinerer Zusatzmengen fiir das 
laufende Jahr ein, die das Roheisensyndikat nur 
schwer unterzubringen Yermag.

Der e n g l i s c h e  Roheisenmarkt ist nach Yoriiber- 
geliender Belebung wieder in die nun schon seit 
Sionaten andaubrnde Zuriickhaltung gefallen. Die 
Zuriickhaltung wird indessen nicht nur von den Kiiu- 
fern geiibt; auch die llochofenw erke zogern, lang- 
fristigo Abschliisse zu den gegenwiirtigen Preisen zu 
tiitigen in der Erwartung, daB die niichste Zukunft 
eine B efestigung des durch 'Warrantspekulation Yer- 
dorbenen Marktes bringen wird. Cleyeland-W arrants, 
die neulich bis unter 5 0 /— gefallen waren, notioren 
jetzt 50/3, GieBereirolieisen Kr. 3 stellt sich auf 
50/4>/2 bis 50/6.

Stahl werks-Yerband.
In der Boiratssitzung yom 14. Jutii wurde die 

Erhohung dor Beteiligungsziffern fiir Produkte B, 
Gruppe 1Y c (Bleche) und lY e  (Eisenbahnachson, 
Schm iedeśtucke usw.) um je  10 v. II. und fiir 
Gruppe lY d  (Rohren) um 5 v. H. hesehlossen. — 
Ueber die G eschiiftslage wurde folgendes m itgeteilt: 
S eit dom im Mai erstatteten Berichte sind wesentliche 
Aenderungen in dor geschiiftlichen L age nicht fest- 
zustellen. Die W erke sind nach wie Y or auBer- 
ordentlich stark angespannt. Der gesam te -Maiyersand 
bleibt nur wenig liinter dem seither hochsten Yersando 
im Jliirz zuriick, iibertrifft diesen jedoch, sofern man 
die arbeitstagliche ile n g e  in Bctracht zieht. —  Kach

gloich nur boi einigen dieser Arbeiten Professor "Wiist 
ais Yerfassor genannt ist, so gelit man wohl kaum fehl 
in der Annahme, daB auch dio andoren Untersuchuiigen, 
die von Semen Schiilern herruhren, unter seiner Aegido 
ausgefiihrt oder seiner Anregung zu danken sind.

Der Grrubenausbau. Von H a n s  B a n  sen .  
Berlin 1906, Julius Springer.

IJntor Beziohung auf die in H eft 11 (S. 698) ver- 
offentlichto Bcsprechung macht uns der Yerfasser  
obigen Buches darauf aufnierksam, daB dio vorstell- 
baren eisernon Gruhenstempel, welclie die Slannes- 
mann-Gosellschaft auf der Lutticher Ausstellung ge- 
zeigt hat, auf Seite 224 seines W erkes beschrieben 
und in F ig. 312 dargestellt seien. —  Dies zur Be- 
richtigung. D ie lU duktion.

Ferner sind bei der Redaktion folgendo W erke 
eingegangen, dereń Bespreehung vorbehalten bleibt. 
B e y l i n g ,  Bergassessor (Gelsenkirchen): Yersuche

zwecks E rprobun g der Sclilagicettersicherheit be
sonders geschiltzter etektrischer M otorcn und A p p a -  
ra te  sotoie s u r  E rm ittlu n g  geeigneter Schutzvor- 
richtungen f i ir  solche Betriebsm ittel. Ausgefiihrt 
auf der berggewerkschaftlicben Yersuchsatrecke in 
Gelsenkirchen - Bismarck. (Sonderdruck aus der 
Zeitschrift „Gliickauf“ 1906, Kr. 1 bis 13). Essen- 
Ruhr, Yerlag der Zeitschrift „Gliickauf". 2 vtC.

K a t a l o g e :
Ph.  B o n v i l l a i n  & E.  R o n c e r a y ,  P aris-A uber- 

Y illiers: The U niversal System  o f  Machinę M oulding. 
R e a d i n g l r o n  C o m p a n y ,  Reading, P a .: W rought 

Iron  P ipę vs. Steel P ipe.

Rundschau.
I l a l b z e u g  wird im Inlande Yon Tag zu Tag dringen- 
der gefragt; die "Werke konnen den Anforderungen 
kaum "'mehr nachkommen. Auch fiir das letzte 
Yierteljahr 1906 liegen boreits zahlręiche Anfragen  
Y or. Der Auslandsmarkt ist fest. Wie bereits friiher 
beriehtet wurde, ist mit Rucksicht auf dio inlandischo 
Kundschaft das Auslandsgcschiift fiir das dritte Yiertel
jahr seit .Monaten eingestellt. Geschafte fiir das letzte 
Yierteljahr werden nur in  beschranktem Unifango 
hereingonommen; dabei werden Preise erzielt, die den 
lieutigen Erlosen im Inlande fast iiberall gleich- 
kommen. — In E i s e n b a h n m a t e r i a l  ist don 
AYorken yoIIo  B eschaftigung bis Ende des Jahres ge- 
wahrleistet. Besonders groBe Anforderungen stellt 
das Inland. Doch auch auf dem Auslandsmarkte 
halt die lebhafte Bewogung an. Anfragen laufen in 
erheblichem Uinfange ein und groBero Abschliisse 
werden zu guten Preisen hereingenommen. D ie M6g- 
lichkeit wiiro gegeben, noch weitere Yerkaufe zu 
tiitigen, wenn den W iinschen nach kurzeń Liefer- 
friston entsprochen werden k on nte; infolge der groflen 
Inlandsanforderungen wird jedoch hiervon abgesehen.
—  lin  F o  r n i e i s  e n -G esch a ft nahinen die Abrufe 
und Yersendungen fortgesetzt zu, so daB letztere im 
i la i  dio bisher griiBte M onatsleistung bildeten. Dio 
fiir das dritte Yierteljahr hinausgegebenen Mengen 
sind zu den erhohten Preisen abgesetzt worden, wobei 
der Yerkauf in naturgemiiBen Grenzen gehalten wurde, 
um jedos gew agte Geschaft zu Y e rh in d e rn .  Die dies- 
jahrige Bauzeit verspricbt also sehr befriedigend zu 
werden.

Yersand des Stalilwerks - Yerbandes.
Der Yersand des Stahlwerks-Yerbandes in Pro- 

dukten A  betrug im Monat Mai 1906: 522 571 t (Roh- 
stahlgewicht), iibertrifft also den Aprilyersand (464 5 5 9 1)
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um 58 012 t oder 12,49 o/o, und den MaiYersand des 
Yorjahres (493 650 t) um 28 921 t oder 5,86 «/0. Er 
iiberstcigt die BeteiligungazifTer fiir Mai 1906 um 
13,35 «/„.

An H albzeng wurden im Mai versandt 158 947 t 
gegen 153 891 t im April d. J. und 169 539 t im Mai 
1905, an Eisenbahnmaterial 179 190 1 gegen 147 000 t 
im April d. J. und 152159 t im Mai 1905 und an 
Form eisen 184 434 t gegen 163 668 t im  April d. J. 
und 171 952 t im Mai 1905.

Der Maiversand von Halbzeug iibertrifft somit 
den des Vormonats um 5056 t, der von Eisenbahn
material um 32 190 t und der von Form eisen um 
20 766 t.

A uf die einzelnen Monate yerteilt sieli der Yer- 
sand folgenderinafien:

Halbzeug
*

Eiscnł)iihn-
mfttcrial Formeisen

ł.

Mai . . . ., 169 539 152 159 171 952
Juni . . . 151 789 145 291 144 709
Juli . . . 146 124 120 792 147 271
August . . 170 035 121 134 142 998
September . 170 815 133 868 146 079
Oktober . . 177 186 156 772 132 996
NoYem bor . 173 060 145 758 119 641
Dezember 169 946 155 538 151 951
Januar . . 175 962 154 859 129 012
Februar . . 156 512 155 671 125 376
Marz , . .. 178 052 172 698 177 107
April . . . 153 891 147 000 163 668
Mai . . . . 158 947 179 190 184 434

Rheinisch-Woytfiilisclies Kolilon-Syndikat.
In dor am 8. Juni abgehaltenen Zechcnbcsitzer- 

Yersammlung lag  der Berieht des Yorstandes vor, 
dem wir folgendes entnelim en:

W ahrend die rege Nachfrage nach Brennmate- 
rialien in der Zwischenzeit unrerniindert angehalten  
hat, ist das Ergebnis der Forderung der Syndikats- 
zeclien und dementsprecheiul auch der erzielte. rech- 
nungsmaBige Kohlenabsatz im Monat April liinter dem  
in den vorhergegangenen drei Monaten des laufenden 
Jahres erzieltcn zuriickgeblieben. Der R iickgang im 
April ist zwar zum Teil auf die geringere Zalil der 
Arbeitstage, in der Hauptsache aber auf die geringeren  
Leistungen der Zechen zurilckzufuhreii. Der nicht 
unbedeutende Ausfall der Forderung hat das Kolilen- 
Ycrsandgeschaft auf das ungiinstigste beeinflufit und 
Seliwierigkeiten in der Abwicklung der y oih  Syndikat 
ubernoinmenen Łieferungsverpflichtungen zur Folgę  
gehabt, dio noch eine Yersehiirfung dadurch erfahren 
haben, dali dio Kokserzeugung im April wiederum  
nicht unerheblich gestiegen ist, was eine weitere 
Schmiilerung des Absatzes an Kohle Yerursacht hat, 
die sich bei der geringen Zahl dor Fiirdertage um so 
fiihlbaror machte, ais der Yerbrauch fiir dio Koks
erzeugung bekanntlich durch Sonn- und Feiertage  
keine Unterbrechung erleidet. Auch im  Monat Mai, 
dessen zahlenmiiBiges Ergebnis noch nicht festliegt, 
ist dio Nachfragu nach Brennmaterial auBerordentlich 
stark gewesen, so daB das Syndikat, da dio Forderung 
eine weaentliclie Zunahme nicht aufweist, bei der Be- 
friedigung des Bedarfs fortgesetzt m it groBon Schwierig- 
koiten zu kampfen hatte. Um diosen naeh M oglich- 
keit zu bogegnen, wurden die, wenn auch kaum  
nennenswerten Lagerbestiinde dem Betriebe zugefiihrt, 
bo daB man in den Herbst ohne irgendwelche Bestande 
hineingeht, und ferner dio Lieferungsverpflichtungen  
nach dem Auslande, soweit wio angangig, durch Ein- 
schiebung englischer Kohlen abgeliist, um die dadurch 
freiwerdenden M engen fur den inlandischen Absatz 
zuriickzugewinnen. Die Eisenbahn-Abfuhr wurde im  
April sowie auch im Mai fast andauernd durch AYagon- 
m angel beeintriichtigt, nam entlich hat der Koksver-

sand durch die fortgesetzt iingeniigende Gestellung  
von Kokswagon zu leiden gehabt.

Der rechnungsmafiige Absatz hat im April bei
23 Arbeitstagen 4 911 516 t betragen (gegen 4 571 609 t 
im April 1905). Es betrug der Gesamtabsatz der 
Syndikatszechen5 7 8 8 7 7 2 1, oder arbeitatiiglich 251 6 8 6 1. 
Die Forderung stellte Bich insgesam t auf 5 741353 t, 
oder arbeitstiiglich auf 249 624 t.

Aktien-Gosellschaft fiir Eisonindustrie und 
Briickenban rormals Joliann Caspar Harkort 

in Duisburg.
Nach dem Rechenschaftsbcrichto des Yorstandes 

war die Bescliiiftigung im Brilckenbau walirend der 
ersten H alfte des Jahres 1905 schwach, spater jedoch  
lebhafter. D ie Preise waren zwar noch n ich t geniigend, 
zeigten aber immerhin eine Besserung. Fur Personen- 
wagen war volle Beschiiftigung yorhanden, ebenso 
g esta lte te  sieli die Herstellung von Guterwagen gu t. 
Die L eistu n gen  und R echn u n gsb etriige entspraehon 
einem  AYerte Yon 3 987 000 d t. D ie Bilanz ergibt bei 
einem  GowimiYortrage von 8578,71 ■.%> und einem  
Bruttoerlose Yon 670 862,50 nach Abzug aller Un- 
kosten und Abschreibungen einen UeberschuB y o h  
217 680,05 dt. Aus diesem Betrage werden zusammen 
7222,23 J6 an den Aufsichtsrat, don Yorstand und 
Beam te Ycrgiitet, 90 000 ( =  6 o/o) ais D m dende
auf die Yorzugsaktien und 195 0 0 0 ^  ( =  3 ‘/j °/o) ais 
D iYidende auf die Stammaktien ausgeschiittet sowie
15 457,82 ais Yortrag auf das neuo Gcschiiftsjahr 
Yerbucht.

Akliongesellscliaft fiir Feld- und Klclnbahneu- 
Bedarf, rormals Orenstein & Koppel zu Borlin.

Das abgelaufene Geschiiftejahr orgab bei einem  
Um satze Yon 26 542 800 (i. Y. 23 362 000) d l  und einem  
Rohgewinn Yon rund 6 618 000 (5 435 000) M  nach 
Abzug aller Unkosten, Zinsen, Abschreibungen und 
der YertragsmijBigen G ewinnausgleichs-Ueberweisung  
an die A.-G. Arthur Koppel einen reinen UeberschuB 
yon 1 759 570,16 ^//. Yon diesem  Betrage werden dem 
Aufsichtsrato 66 634,21 d t , der Bonno-Orenstein-Stif- 
tung 33 935,95 J l  und der gesetzmiiBigen R uck lage" 
181 750,81 d i  iiberwiesen; 1 288000 ( =  140/o) werden
sodann auf das seit 1. Januar 1905 diYidendenberech- 
tigte Aktienkapital you  9 200 000 d t  und 126000 d i  
( =  7 o/0) auf das seit 1. Juli 1905 diYidendenbereehtigte 
Kapitał Yon 1 800 000 d t  ais Gewinn Yerteilt und end- 
lich 63 249,19 d t  ais Vortrag in die neue Rechnung  
eingestellt.

Aktiengcsellscliaft fiir Hiittenbctriob, 
Duisburg-Meiderich.

Aus dem Berichte des Vorstande8 iiber das Ge- 
schiiftsjahr 1905 gelit herYor, daB die Roheiscnerzeu- 
gung infolge des Bergarbeiterausstandes im Januar 
und Februar wesentlich eingeschriinkt worden muBte. 
AuBerdem war die G esellschaft genotigt, an Stelle  
hochhaltiger Manganerze aus dem Kaukasus, dereń 
Zufuhr wegen der bekannten Yerhaltnisso in RuBland 
monatolang unterbrochen war, Ersatzerze zu wosent- 
lich hoheren Preisen zu beschaffen, um den Lieferungs- 
Yerpfliehtungen in Ferrom angan nachkommen zu 
konnen. Beide Umstiinde wirkten auf die Betriebs- 
ergebnisse ungiinstig ein. Doch gestaltete sich der 
RoheisenYersand Yon Mitte des Jahres an lebhafter, 
so daB sich nicht nur der Bcstand (ohne Ferromangan) 
um 17 359 t verringerte — er betrug am 1. Januar
1906 noch 7440 t — , sondern auch die Betriebsaulagen  
yollstiindig ausgenutzt werden konnton, wodurch sogar 
das MiBv6rhaltnis zwischen den Yermehrten Kosten  
der Rohstoffe und den unveriindert maBig gebliebenen
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Roheisenpreisen in etwa einen Ausgleich fand. Wiihrend 
der ganzen Berichtszeit -wurden drei Hochofen dauernd 
betrieben; sie erzeugten insgesam t 186 829 t (i. Y. 
145 788) t Roheisen und Fcrromangan. Zum Yersand 
kam en 202 405 t, davon 104 930 t fiir Reehnung des 
Roheisensyndikates; der Solbstverbrauch bezifferte sich 
auf 154 t. Im  Ziegeleibetriebo wurden 6 728 000 
(i. Y. 7 444 350) Z iegelsteine hergestellt. — A uf ihren 
Anteil bei den Rheinischen Kalksteinwerken in W illf- 
rath, an denen noch die A.-G. Fried. Krupp, dor 
Schalker Gruben- und Hiittenverein und die Gcwerk- 
schaft Deutscher Kaiser in gleicher W eise mit je  
einem V iertel beteiligt sind, zahlte die Gesellschaft 
500 000 J l  ein. Dns Untoi'nehmcn entwickelt sich 
ganz nach W un sch; die Forderung an Kalkstein, mit 
dessen Yersand Mitte August 1905 begonnen wurde, 
betragt zurzeit arbeitstiiglich etwa 1200 t und soli 
bis Eiule dieses Jahres auf etwa 2000 t gesteigert 
werden. — Das Aktienkapital dor G esellschaft wurde 
gemiiB dom Beschlusse der Genoralversammlung vom
29. Juni 1905 Yon 1500 000 ^  auf 4 500 000 ^ ,  die 
seit 1. Januar d. J. dividendenberechtigt sind, orhoht, 
und im Zusammenliange hiermit das vierprozentige 
Darlehen dor Aktioniire um 3 000 000 J l  ermiiBigt. 
AuBerdcm wurdo fiir den weiteren Ausbau des Hoch- 
ofenwerkes und sonstigo N euanlagen eine gleichfalls 
Yierprozentige Anleiho im Betrage von 5 000 000 J(. 
aufgenommen, auf die bisher 2 000 000 oingezahlt 
worden sind. D ie Gewinn- und Yerlustrechnung fiir 
das Jahr 1905 ergibt nach Yornalime der Abschrei- 
bungen in Hohc von 609 908,17 J l  einen Reinerlos 
Yon 335 595,11 J l .  Aus diesem Ueberschusse sind
16 779,76 J l  an die gesetzliche Riicklago abzufuhren; 
75 000 J l  ( = 5  o/o dos friiheren Aktienkapitals) sollen  
alsDividende ausgeschiittet und die iibrigen 243 815,35=,# 
dem Ergiinzungs- und Erneuerungskonto uberwiesen 
werden. — Zu erwiihnen bloibt noch, daB der geplante 
Bau einer EisengieBerei, dio hauptaSchlich den Bedarf 
der Firm a Thyssen & Co. und der Gowerkschaft Deut
scher K aiser iiefern sollte, aufgegeben wurde, weil 
die Firm a Thyssen ilire EisengieBerei wesentlich er- 
weitert und die G esellschaft hierdurch den Zweck 
jenes Baues, die Yermehrung des Roheisenabsntzes, 
ebenfalls erreicht hat. D agegen hat man, um die 
H ochofengase besser auszunutzen, eine Gasreini- 
gungsanlage fiir H eiz- und Kraftzwecke, zwei Gas- 
gebliisem aschinen yon zusammen 3200 P. S. und vier 
Gasmaschiuen von insgesam t 8000 P. S. zur Erzeugung 
elektrischer Energie zu bauen begonnen.

Artliur Koppel, Aktiengesellscliaft zu Berlin.
Der AbschluB fiir das Betriebsjahr 1905 weist 

bei einem Um satze, der den des Yorjahros um die 
Hiilfte iibersteigt, einen Bruttogewinn von 3 775 299,21 J l  
und —  unter Beriicksichtigung aller Unkosten und 
Abschreibungen sowie einer Gewinnabgabe von 
20 489,39 J l  seitens der A.-G. fiir Feld- und Klein- 
bahnen-Bedarf Y o rm a la  Orenatein & Koppel — einen  
Erlos yon 1 154 814,20 ^  nach. IlierYon gehen fiir 
die gesetzliche Riicklage 57 740,71 J l  und fiir die 
besonderc Riicklage 120 000 J l  ab; 35 828.45 J l  erhiilt 
der Aufsichtsrat ais Tantieme, und insgesam t 882 062,50 
( = 1 1  o/0) werden ais Dividende auf das Aktienkapital 
nach Maugabe der Einzahlung desselben Yerteilt, so 
daB zum Yortragc auf neue Reehnung noch 59182,54 J l  
Yerbleiben.

Eisen- und Stahlwerk Bethlen-Falra, 
Actien-Gesellschaft In Scliwientoclilowitz.
Nach dem Beriehte des Yorstandes gestaltete sich 

im Jahre 1905 sowohl die Beschaftigung ais auch 
der Ertrag der W erke giłnstiger ais 1904. An Braun-

oisenorzen wurden 30 397,10 (gegen 35 316,47) t ge- 
fordert und an Stiickdolomit 51585,20 t gebrochen. 
Die Yorhandenen drei Hochofen, Yon denen zwei die 
ganze Zeit hindurch und einer erst seit Anfang Mai 
in Betrieb waren, erzeugten 81 400 (62 020) t Roh
eisen ; yon der Koksanstalt wurden in Appolt- und 
Ottoofen zusammen 98 491,03 (85 533,95) t Koks und 
Zindcr hergestellt. Das Stahlwerk lieferto 27 091,30 
(24 443,26) t Stahlm aterial, das Stabeisenwalzwerk  
neben 15 010,64 (15 549,07) t Rohschienen 33 531,82 
(30 530,03) t Fortigerzeugnisse und daa Rohrenwalz- 
werk im ganzen 7808,20 (6491,20) t an Gasrohren, 
Siederohren und Fittings. Das Ergebnis der Maschincn- 
fabrik belief sich auf 3193,49 (2780,34) t GuBwaren. 
Der Jahresumsatz stieg yon 7 872 000 J t  auf 9457 000 uCj 
dio Zahl der Arbeiter von 2309 auf 2724. Der Erlos be- 
ziffert sich bei einem  Betriebsgewinne von 1045 049,69 J t  
auf 877 568,67 J t. Yon diesem Ueberschusse werden 
504 303,14 J l  abgeschrieben, 1 8 1 8 5 ^  der Riicklage  
zugefiihrt, 15 044,70 ^  zu Yergiitungen an Yorstaud, 
Aufsichtsrat und Beamto benutzt, 325 000 ( =  5 ó/0)
Dividende verteilt und die Yerbleihendcn 15 035,83 J t  
auf neue Reehnung Yorgetragen.

Eisenhiittonwerk Tliale, Actlen-Gesellscliaft, 
Tliale ani ][arz.

W ie der Bcricht des Yorstandes ausfiihrt, brachte 
das Geschaftsjahr 1905 der Gesellschaft boi steigender 
Beschaftigung, mit der allerdings die Preisentwicklung  
der Fabrikate nicht gleichen Schritt hielt, einen hoheren 
Um satz, so daB die Bruttoeinnahmen sich von 
12,3 Millionen Mark im Yorjahre auf rund 13,1 Mili. 
Mark hoben. Der Betrieb der einzelnen W crksabtei- 
lungen verlief, abgesohen Yon den kostspieligen Stii- 
rungen, die der Bergarbeiterausstand im Ruhrgebiete 
im Gefolge hatte, ołmo bosondere Zwischenfiillo und 
gestaltete sich im allgem oinen befriedigend. Unter 
Beriicksichtigung des Yortrages von 52 427,94 
ergibt sich ein Rohgewinn von 1 748 832,23 ^  (1904: 
1 306 531,31 ^ ) ;  der Reinerlos stellt sich nach Abzug 
der allgom einen Geschiiftsunkosten im Betrage Yon 
575 3 7 1 ,6 4 ^  und der Abschreibungen in Hiihe Yon 
721 000 J t  auf 452 460,59 Hiervon sollen 20 000 J t  
dem Arbeiterdispositionsfonds uberwiesen, 4000 J t  fiir 
den Kirchenbau in Tliale beigeateuert, 12851,26 J t  
ais Tantiemo an den Aufaicht8rat gezahlt, 314 400 J t  
( =  5 o/o des Aktienkapitals) ais Dividende vorteilt und
101 209,33 J t  auf neue Reehnung ubertragen werden.

Gebr. Kiirting, Aktieugesellscliaft in Linden 
bei IlannoYer.

Nach dem Vorstandsberichte war das Ergebnis 
des verflossenen Geschiiftsjahres ungiinstiger ais das 
der beiden friiheren Jahre, zum Teil infolge der russi- 
schen W irren und der damit zusammenhangenden  
Ausfiille — die Fabrik in Moskau muBte wegen der 
Unruhen mehrere Monate lang Y o llig  stilliegen —, 
zum Teil aber auch infolge der Yerschlechterung des 
Gasinaschinengescbaftes, dio wiederum auf die steigende  
Konkurrenz und den Wetfcbewerb der Dampfturbine 
zuruckzufiihren i s t ; doch trat in den letzten Monaten 
dea Jahres hierin eine Besserung ein, dio auch bisher 
noch angehalten hat. Sonst war die Beschaftigung  
der G esellschaft befriedigend. Der Reingewinn ein- 
scfilieBlich dea Yortragea aus 1904 belauft aich nach 
Abzug der Abschreibungen in Hohe von 498 427,76 
(i. V. 568 668) J l  auf 876 726,60 (1 179 129) J l f woraus 
der Riicklage 41 269,14 J l  und dem Aufaichtsrate 
7205,68 J l  uberwiesen, 800 000 J l  ( = 5 o/0 des yoII 
eingezahlten Aktienkapitals) alsD ivideude ausgeschiittet 
und 28 251,78 J l  auf neue Reehnung Y o rg e tra g e n  
werden.
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Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Bosucli dos American Institute of Mining 
Engineers.

Der EmpfangsausschuB hat sich inzwiśchen -wie 
folgt gebildet: Generaldirektor Ś p r i n g o r u m ,  Dort- 
iiiund (Yorsitzender); Dr. W . B e u m e r ,  M. d. R. u. A., 
Diisseldorf; Kommerzienrat M. B o k  e r ,  Rem scheid; 
Geheimrat B o r e h  o r s -A a ch en , Kommerzienrat W . 
B r iig m a n n , Dortmund; Genoralsckretar II. A. B u e c k ,  
B erlin; Direktor G i s b c r t  G i l l h a u s e n ,  Essen 
a. d. Rulir; Direktor P a u l  R e u s c l i ,  Sterkrade; 
Kommerzienrat H e i n r .  K a m p ,  Laar b. Ruhrort; 
Geh. Kommerzienrat A. K i r d o r f ,  Rotlie Erde bei 
Aachen; Direktor y o n  K r i l w e l  in M eiderich; Geh. 
Kommerzienrat II. L u e g ,  D iisseldorf; Oberburger- 
meister M a r x  , D iisseldorf; Ingenieur H. S a c k , 
DUsseldorf-Rath; Direktor S c h a l t e n b r a n d ,  Dussel
dorf; Fabrikbesitzer A u g .  T h y s s e n ,  Mulheim an der 
Rulir; Dr.-Ing. E. S c h r o d t o r ,  Dusseldorf, ais Ge- 
schiiftsfiihrer.

In einer am 6. Juni stattgehabten Sitzung wurde 
das Programm fiir die gem einsam en Yeranstaltungen  
folgendermafien festg esetz t:

D as H a u p t ą u a r t i e r  ist im P a r k - H o t e l  zu 
Dusseldorf; auch soli dort ein Bureau eroffnet werden.
13. A u g u s t :  Ankunft dor G aste; zwangloses Bei- 

sammensein im  Park-Hotel.
14. A u g u s t :  Fahrt m ittels Sondcrdampfors nach den

niederrheinischen Industrichiifen bis W alsum . Ab- 
fahrt yormittags gegen 10 Uhr yon Dusseldorf; 
ImbiB auf dom Dampfer wahrend der Talfahrt. Be- 
siclitigung der Friedrich - Alfred HUtto der Firm a  
F r i e d .  K r u p p  in Rheinhausen. W ahrend der 
Riickfahrt gem einsam es Mahl auf dem Dampfer. 
Am Abend: Bogriiiiungsfeier m it musikalischcr
Ilnteriialtung, gegeben yom Oborbiirgormeister der 
Stadt Diisseldorf.

15. A u g u s t :
1. Die Damen bosichtigen die Sehenswiirdigkeiten  

yon Dusseldorf.
2. D ie Herren unternehmen gruppenweise Besich- 

tigungen der W erke:
a) Kohlenzeche RheinpreuBen (Schacht IV),
b) Akt. - Ges. Phoeni.t und Rheinische Stahl- 

werko,
c) Gutehoffnungshutte.

3. Abends Festessen in der Tonhalle.
■16. A u g u s t :  Gemeinschaftlicher Ausflug. Eisonbahn- 

fahrt nach Yohwinkol; Fahrt m it der Schwebebahn 
durch Elberfeld bis Barmen; Fahrt m it der Berg- 
bahn zum Tiilleturm; dann weiter nach Rem scheid  
(Besichtigung der Elektrostahl-Erzeugung yon Linden- 
berg); Talsperre, gem einschaftliches Essen dasclbst; 
Riickfahrt nach Rem scheid und iiber Solingen nach 
Dusseldorf.

17 . A u g u s t :  Rheinausflug. Eisenbahnfahrt nach
Koblcnz um 830 Uhr yorm ittags; Besichtigung der 
K ellerei yon Deinhard & Co., daselbst Friihstiick; 
Dainpferfahrt rheinaufwarts bis St. Goar und Riick- 
falirt bis Koln.

Aenderungen in der Mitgiiederliste.
B ernh ardt, F ried r., Stahlwerkschef der Niederrheini- 

sehen Hutte, Duisburg-Hochfcld, Heerstr. 109. 
•Christoph, E rn st, Betriebsingenieur im Panzerplatten- 

werk, Ishora-Fabrik, Kolpino, Gouy. St. Petersburg, 
RuBland.

Goecke, K u r t,  Prokurist dor Rheinischen Stahlwerke, 
Duisburg-Meiderich.

G rundschottel, W., Bcyollm achtigter der Firma Georg 
yon Colln, Koln, Hansahaus am Friosenplatz.

JIoos, G erhard, Prokurist dor Rheinischen Stahlwerke, 
Duisburg-M eiderich.

Janota , Rom an, Baden bei W ien, Ilelenenstr. 32.
K aysser, A .,  Tschiaturi, ICaukasus, RuBland.
K orosi, E m il, H iitteningenieur, Ternitzer Stahl- und 

Eisenwerke von Schoelier & Co., Ternitz a. d. Siid- 
bahn, N.-Oesterreich.

K ostlin , H ermann, Ingenieur, Duisburger Maschinen- 
bau-Akt.-Ges. yorm. Bechem  & Keetman, D uisburg-. 
Hochfeld.

L enz, Otto, Ingenieur, Essen a. d. lluhr, Lessingstr. 12.
Locser, Betriebsleiter der Alfredhiitto, W issen a. Sieg.
M itinshyj, A lexander, Professor der Hochbauschule 

fur Frauen, St. Petersburg, Newski Prospect 132.
M uller, M., Ingenieur, Maschinenfabrik J. Banning, 

Hamm i. W.
Oesterreich, M ax, D r ., Inspektor der Oesterr.-Ungar. 

Staatseisenbahn-Gesellschaft, Resicza, Sud-Ungarn.
Pasquier, A rm an d, Dijon, Cóte d’Or, France.
Peters, Th., Dr.-Ing. h. c., Geh. Baurat, Direktor des 

Vereines deutscher Ingenieure. Berlin N W ., Char- 
lottenstraBe 43.

Sauer, A lbert, Continental Gasgesollscliaft, Dossau.
Sim onet, A lexander, Ingenieur, Firma Alphons Custodis, 

W ien IV ., W ienstr. 31.
Sm itm ans, J .A .,  Ingenieur, Dortmund, H eiligerw eg 79.
Stolle, Paul, Ingenieur, Rath b. Dusseldorf, Steiner- 

straBo 68.
Sto tzer, Chr., Ingenieur, GieBereichef der Kolnischon 

M aschinenbau-Akt. -G es ., K oln-B ayenthal, Koln, 
Bonnerstr. 16H-

Tauscher, Gg., Ingenieur, Nicderschoneweide boi 
Berlin, Berlinerstr. 1 9 TI1-

W allichs, A d., Professor der K onigl. Technischen  
Hochschule, Aachen.

van d er Z ypen, Eugen, Kommerzienrat, Koln, Kaiser 
Friedrich-Ufer 85.

N e u e  M i t g l i e d e r .
B ilger, H einrich, 01)eringenieur dor Duisburger Ma- 

schinonbau-Akt.-Ges. yorm. Bechem  & Keetman, 
Abt. Hochfeld, Duisburg, Friedrich W ilhelm str. 78.

B orn hard t, E du ard , Dipl.-Ing., Kalker W erkzeug- 
maschinenfabrik Breuor, Schumacher & Co., Kalk 
bei Koln.

D ittm a r , H erm an n , Ingenieur, GieBereichef bei
O. Gruson & Co., Magdeburg - Buckau, Stern- 
straBe 1 4  u.

Escli, E rn st, D r., Direktor der Gewerkschaft GieBener 
Braunsteinbergwerke yorm. Fernie, GieBen.

E stenfeld, Otto A ., Mechanical Engineer, Jllinois Steel 
Co., Joliot, Jllinois, U. S. A.

G rotrian , C a rl, Betriebsingenieur, Friedrich-Alfred- 
Hutte, Rheinhauseu-Friemersheim.

G runfeld, Paul, D r. j u r . ,  Beuthen O.-S., Bahnhof- 
straBe 5.

Keibel, D r., Syndikus der Handelskammer Mulheim  
a. d. Ruhr-Oberhausen, Mulheim a. d. Ruhr.

N arjes, Theodor, Betriebsingenieur beim Schalker 
Gruben- und Huttenyerein, Abt. Hochofen, Gelsen
kirchen, Wannorstr. 12.

Schenk, C arl, Ingenieur, Chemnitz, K aiserplatz 8.
Schneider, F r itz ,  Bergreferendar, Bonn, W eberstr. 45.
Sim on, Gustav, Iiauleiter-Ingenieur der Akt.-Ges. 

R. Ph. W aagner, W ien Y, W ildem angasse 2.
Wolff, Wilhelm, Oberingenieur, in Fa. Kalker W erk- 

zeugm aschinenfabrik Breuer, Schumacher & Co., 
Kalk b. Koln.
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„ S T A H L  UND E I S E N “ Nr. 13, 100(5. Neuere Giefiereien Deutschlands in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Tafel XIV.
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Abbildung 7. Giefierci der Maschineu- 

fabrik Louis Soest & Co., Reisholz bei Diisseldorf.

Putzeroien.
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„ S T A H L  UND E I S E N “ Nr. 13. 1900. Neuere GieBereien Deutschlands in den ersten Jahren des zwanzigsten Jabrhunderts. Tafel XVL




